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DAS UBERSCHWEMMUNGSGEBIET! 
DER UNTEREN DONAU 

“Dr. GR. ANTIPA 

_VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE. 

Schon seit vieJen Jahren bercitete ich eine Monographic der unteren 

Donau vor und sammelte mir das ganze Material dazu. Als ich aber 

damit fertig wurde und die Redaktion anfangen wollte, musste ich, in 

mciner Eigenschaft als Î.eiter. des Fischerei- und Meliorationswesens, der 

kg]. rumiinischen Regierung. cine ofiizicle Denkschrift iiber. die Nutzbar- 

machung; des Uberschwemmungsgebietes' der Donau vorlegen: und darin 

cin Programm fiir die. auszufiihrenden Mceliorationsarbeiten als auch fiir 

die” von der Regierung in dieser Frage zu befolgenden Politik aufstellen. 

Dadurch wurde ich also genătigt der urspriinglich rein wissen- 

schaftlichen' Arbeit: cine niehr Gfâzielle Form zu geben und auf dem 

streng wissenschaftlichen Stil mit prăcisen J-itteraturangaben etc. zu ver- 

zichten. Auch “wurde ich . dadureh genâtigt, dem natur vissenschaftlich- 

beschreibenden cil cine viel kiirzere” Ausdehnung zu geben als ich ur-. 

spriinglich beabsichtigte und als es nâtig ist fiir die genauc wissenschait- 

liche Kenntnissnahme dieser interessanten Gegenden. Der geophysische 

Teil wurde dadurch auf cin Minimum beschrănkt, die viclen sehr wich- 

tigen gcomorphologischen Fragen konnren kaum angedeutet werden, der 

biologische Teil beinahe ganz auf die Seite gelassen etc. etc. Ja -leider 

sogar dic Art der Darstellung hat dadurch zu leiden gchabt, denn Sfters 

war ich genâtigt, wissenschaftlich wertvolle Tatsachen und Beobachtungen 

nur în kurzen Notizen anzufiihren und die Behandlung desselben Stoffes 

— je nach dem 'praktischen hier în erster Linie verfolgten Zweck — auf 

mehreren Kapiteln zu vertcilen, wie es z. B. mit der physikalischen Be- - 
. 

schreibung des Donaudeltas geschehen îst. 

Wenn ich also auf der cinen Seite mit Freude.und Genugtuung 

constatieren kann, dass în der kurzen Zeit scit dem Erscheinen dieser 

Denkschrift die von mir der Regierung gemachten Vorschlăge zum grossten 

Anuarul Iustil., Geologic al României, Vol. IV, Fasc. ŢI, 1
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Teil befolgt wurden und viele davon bercits die Gesctzform angenom: 
men haben, dass den ewigen Concessionsjigereien cin gesetzliches Ende 
gesetzt wurde und dass sogar cin spezielles Organ zur Ausfiihrung dieser 
Meliorationsarbeiten geschaffen wurde, so muss ich doch andererseits be- | 
dauern, dass ich diese Arbeit nicht so schreiben konnte wie ich urspriing- 

“lich beabsichtigte. | 
Um jedoch wenigstens cinigermassen den  naturwissenschaftlichen 

beschreibenden 'Teil dieser Arbeit zu vervollstindigen, habe ich — soweit 
die allgemeine Form des Werkes es erlauben konnte —in der neuen 
Ubersetzung cinige Zustitze hinzugefiigt, vor allem aber cine ganze Anzah) 
neucr Quer- und Lângsprofile durch das ganze Uberschwvemmungsgebict 
gegeben, um so die Serie volistândiger zu gestalten. Auf diese Weise 
wird dem Gcologen, Geographen ctc. ein neues wissenschaftlich wert- 
volles Material geboten, aus dem er în Verbindung mit den Zahlenauf- 
stellungen aus den verschiedenen in dieser Arbcit enthaltenen T: abcllen 
das im Text fehlende mit Erfolg ersetzen wird. 

" Fiir den biologischen Teil habe ich ebenfalls manches în den ver- 
schiedenen Kapiteln hinzugefiigt, doch um ctwas Vollstăndigcres dariiber 
zu haben, verweise ich lieber den Jescr auf meinem auf dem V-ten In- 

„ternat. Zoologen-Congress in Graz gehaltenen und bei Gusrav FISCHER 
în Jena separat erschienenen Vortrag iiber dic Biologie des Inundations- 
gebietes der unteren Donau und des Donaudeltas. 

„Es bleibt mir noch cine angenehme Pflicht zu erfiillen und denje- 
nige Personen, welche mir bei dieser neuen Ausgabe behilflich ivaren 
herzlichst zu danken. In erster Reihe dank ich ganz besonders meinem 
gutem Freunde Prof. Lubwic -MRAZEC fiir das grosse Interessc, mit dem 
er meine Untersuchungen immer verfolgt hat, als auch ganz spezicll 
dafiir, dass iiberhaupt diese Arbeit iibersctzt wurde und in dieser Zeit- 
schrift erscheinen konnte. În zweiter Reihe danke ich dem Herrn 
Dr. Ennsr HopeeouL, Oberlehrer am cvangelischen Gymnasium in Bu- 
arest, und Herrn Ingenieur STREBINGER, velche die Giite hatten, den 
deutschen “Text durchzuschen und zu korrigicren. 

Schliesslich danke ich ganz besonders Herrn B. FExoT, Dragoman 
des Deutschen Consulates in Bukarest, der im Auftrage der Geologischen 
L.andesanstalt diese Ubersetzung mit so grosser Miihe und Sorgfalt ge- 
macht hat. Auch măchte ich nicht versăumen, unscrem Zeichner Herrn 

„N. NcoLau bestens zu danken fiir die Miihe die er sich bei der Aus- 
fiihrung. der neuen Profile und Narten gegeben hat. 

2 
GaR.:A. 

43 - Bukarest den 22. Juli rgrr,
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VORWORT 

Vor mehr als siebzehn Jahren habe ich das Studium der Fische- 

reien' Rumâniens begonnen. Meine Untersuchungen erstreckten sich da- 

mals vornehmlich .nach zwei Richtungen: das Studium der Fische und 

aller Organismen mit welchen sic in Gemcinschaft Jeben, und das Studium 

der Gewiisser. Das Studium der Donau-Seen brachte mir bald die Uber- 

zeugung, dass die Grosse ihrer Fischproduktion zum grossen Teile von 

der jeweiligen Ausdehnung ihrer Oberfltiche abhiingt und dass diese all- 

jihrlich sich je nach der H5he, welche die Donauwisser bei ihrem Steigen 

erreichen, ândert. Es war nun fir cinige Seen leicht festzustellen, dass 

în Jahren, in welchen die Donau sehr hoch geht, die Fischproduktion 

cine sehr grosse sein kann, wâhrend în Jahren, în welchen die Donau 

ihre Ufer nicht iiberschreitet, die Produktion zuriickgcht, die Secn zum 

grăssten Teile austrocknen und ihre Sohle als Weide oder sogar als 
Achkerfiiche verwendet werden kann. 

Diese - Tatsachen fiihrten mich bald zur Uberzeugung, dass ich; um 

das begonnene Studium erfolgreich zu gestalten, dem gesammten Uber- 

schwemmungsgebiet meine Aufmerksamkeit schenken, und seine Produlk- 

tion, în allen zu Tage tretenden Formen, einem năheren Studium unter- 

zichen miisste. Obwobl nun auf diese Weisc, die begonnenen Studien“ 

vor allem die Lăsung einer wirtschaftlichen Frage — die rationellere 

Verwertung dieses Gebietes — zum Ziwecke hatten, so war es doch er- 

sichtlich, dass ich dieses Ziel nur auf Grund genauer naturwissenschaft- 

licher Untersuchungen errcichen konnte.' 

Einen Teil der von mir iiber diese Gebicte vorgenommenen natur- 

wissenschaftlichen Studien habe ich bereits der Offentlichkeit iiberge- 

ben (1); auf, die aus denselben abgelciteten praktischen Fragen machte 

(1) GR. ANTIPA: Dic ichthiologische Fauna Rumâniens. Bukarest 1909 (Ver- : 

: offentl, der- Rum. Akademie) (Rumânisch). 

> Die Clupeiden des westl. Teiles des schwarzen Meeres. Denk- 

schriften d. k. Akad. der Wissenschaften. Wien 1904. 

> Die Store und deren Wanderungen. Wien 1905. : 

.» . Die Fischereiverhiiltnisse Rumăniens. Miinchen 1898, etc, etc.
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ich von Fall zu Fall aufmerksam, indem ich în verschiedenen Denk- 

schriften und ofăziellen Berichten auf die auszufiihrentlen Arbeiten und 

die vom Staate. in dieser Richtung einzuleitende Politik hin'wies. So zeigte 

ich in einer Reihe von Denkschriften und Berichten, welche Arbeiten 

der Staat zur Hebung sciner Fischereien auszufiihren habe (1). In einem 

1909 verăffentlichten Memorandum (2) zeigte ich, dass es in Ruminien 
ausgedehnte Flăchen von Siimpfen, Salzbiden, unproduktiven Teichen, etc. 

gibt, die zum grâssten “Teile in systematische Fischteiche umgewandelt 

und zur Karpfenzucht verwertet werden kânnten. - 
In einem offiziellen Bericht vom Jannuar 1906 (3) wies ich auf die 

Bedeutung der zum Uberschwemmungsgebiete der Donau gehărenden 

L.ăndereien hin und auf die Art und Weise wie wir vorzugehen haben, 

um dieselben auf ihren vollen Wert zu heben. 
Schliesslich .stellte ich in einem anderen 'Bericht (vom 17. Mai 1906) 

fest, dass es unbedingt notwendig ist, Mittel zu suchen, um die ausge- 

dehnten Flichen von Schilfivăldern nutzbar zu machen, und schlug auch 

solche vor, z. Bsp. die Verwendung des Schilfes und des Rohrs zu în- 

dustriellen Zwecken,. etc. 

„Nerschiedene Alassnahmen, die ich in diesen ofăziellen Schriften 

vorgeschlagen hatte — und welche alle die Lăsung einer hiheren Fragc, 

der Melioration und .besseren Verwertung unseres Bodens bez veckten — 

wurden seither teilweise zur praktischen Anivendung gebracht oder wc- 

nigstens in die. Wege geleitet, ja sogar în mancher Beziehung konnten 

wir dadurch mit Genugtuung, cine ganze Reihe von befriedigenden Re- 

sultaten, sowohl fiir die Staatseinnahmen,. wie auch fiir die allgemeine 

Volkswirtschaft, feststellen. 

Das Werk, welches ich jetzt der Offentlichiceit iibergebe, bezweckt, 

(1) GR. ANTIPA: Studien iber dic Fischereien Rumânicns. Bukarest 1895 (Ru- 

mâinisch). 

> Der Razimsee und der Stand sciner Fischercien. Bukarest 

! 1895. (Ruminisch). 

> „Das Fischereigesetz und dic erzielten Resultate. Bukarest 

1899. (Rumiinisch). 

» -- Die Notwendigkcit der Schaffung cines Spezialdienstes fiir 
die Fischerei. Bukarest 1897. (Rumănisch). 

. Dic Schonung der Fischbesttinde în den internationalen Ge- 
" wiissern Donau und Pruth. Bukarest 1898. (Rumiinisch). 

2 Die Bewirtschaftung der staatlichen "Fischereien in eigener 
Regie. Bukarest 1906. (Ruminisch). etc. etc. >. 

(2) GR. ANTIPA: Die zur Fârderung der Narpfenzucht în den Teichen notwen- 

digen Massnahmen. 1909. Bulet. des Dominenministe- 

riums. (Rumânisch). 

(3) GR. ANTIPA: Die Nutzbarmachung der Uberschwemmungsterrains der Do- 

nau. Bukarest 1907. Bulet. des. Dom. Min. (Rumânisch).



DAS DBERSCIIWEMMUNGSGEBIET DER UNTEREN DONAU 5 

die Behandlung der Frage des Uberschwemmungsgebietes der Donau în 

seiner Gesammtheit darzustellen, und auf die Mittel hinzu veisen, durch 

welche man zu seiner besseren Verwertung gelangen und ihm cine 

dauernde Produktivitât sichern kann, ohne dass durch dic auszufiih:enden 

Arbeiten cinem anderen Produktionszweig oder anderen hăheren Inte- 

ressen des I.andes, Schaden zugefiigt werdce. 
Diese 'Arbeit stiitzt sich cben auf die. Resultate der ausgedehnten 

Untersuchungen und langjăhrigen Bcobachtungen, die ich iiber dieses 

Gebiet vorgenommen habe. I.cider fand ich in der wissenschaftlichen, 

das Ubersch'vemmungsgcbict betreffenden Literatur sehr -. enige Daten, 

deren ich mich lei mcinen Studien. hătte bedienen kânnen. Ausser den 

grundlegenden Studien Sin Cu. HaRTLEYs, C. Nouis und die ălteren 
Studien PETERS — welche aber auch sehr wenig iiber die uns interessie- 

renden speziellen Fragen enthalten — oder die schânen, aber in dieser 

Richtung schr summarischen Studien von DE MARTONNE u. s. w. standen 

-mir fast gar keine weiteren' literarischen Angaben, deren Erwăhnung 

-wert wăre, zur Verfiivung. 

Einigen Nutzen boten mir ferner die Studien der Ssterreichischen 

Naturforscher iiber âhnliche Gebiete in Ungarn, so zum Beispiel die Stu- 

dien von KERNER V. MARILAUN, POKORNY, REISSEK, MOJSISOWICZ u. $. W. 

-Von wirklichen Nutzen waren mir jedoch die Studicn und Aufnahmen 

an Ort und Stelle, die vom Fischercidienste vorgenommen wurden, wie 

-auch die langjtihrigen, unter der I.eitung von HEpITES mit grosser Sorgfalt 

gemachten Beobachtungen des meteorologischen Instituts în Bukarest. 

! Wâhrend hinsichtlich der wissenschaftlichen Studien iiber dieses 

-Gebiet so wenige Daten zu finden waren und diese J.iicke durch unsere 

-cigenen Untersuchungen ausgefillt werden muss'e, verhielt es sich mit 

den Studien îiber die Verwertung anders. Uber diesc Fragen fand ich 
cine ganze Literatur vor, und ich sah mich veranlasst, die in andern 

Isindern în âhnlichen Gebieten vorgenommenen Meliorationsarbeiten und 

die dadurch erzielten Resultate năher zu betrachten. Ich verfolgte Schritt 

fiir Schritt die Wirkungen der grossen “Anlagen an der Theiss, ebenso 

die an der oberen Donau ausgefiihrten Arbeiten; auch die grossen "Wasser- 

bauten in Osterreich, Deutschland, Holland, Italien, F rankreich, Ăgypten, 

Nordamerika u. s. w. mussten cinem năheren Studium unterzogen werden. 

“Alle diese fiir uns sicherlich wertvollen Angaben und vorziiglichen 

Fingerzeige, konnten aber nicht cinfach iibernommen und fiir Ruminien 

angewendet werden. Es wăre dies cin grosser Fehler gewescn, durch 

“den sogar das was wir besitzen.verloren gegangen wăre. Ein System 

zur Melioration des Uberschwemmungsgebietes der unteren Donau konnte 

nur aus einem cingehenden: lokalen Studium der speziellen "natiirlichen 

und wirtschaftlichen Bedingungen desselben abgelcitet werden. Das Me-



6 “ DR. GR. ANTIPA 
î 1 

“ Jiorationssystem, das ich fiir die verschiedenen Teile unseres Uberschwem- 

mungsgebietes hiermit vorschlage, beriicksichtigt tatsăchlich alle bisher 

in andern Lăndern beniitzten Systeme, indem es wohl alle dort gemachten 

Erfahrungen în Erviăgung zieht; es ist jedoch nur auf den Ergebnissen 

der an Ort und Stelle gemachten speziellen Untersuchungen aufgebaut, 

und stellt so die I.5sung dar, welche die Natur selbst vorschreibt. 

“Um den Ziveck vorliegender Arbcit in prăgnanterer Weise hervor- 

treten.zu lassen, muss ich betonen, dass durch ihre Versffentlichung in 

erster' Linie die Lâsung einer wirtschaftlichen Frage verfolgt wird: Die 

rationellere Verwertung und Melioration des Uberschwemmungsgebietes 

der Donau.. Die wissenschaftlichen Daten, auf welche ich mich stiitze, 

sind 'das Resultat langjăhriger Studien, die ich hier soweit sie in direkter 

Verbindung, mit dieser Frage stehen nur in ihren allgemeinen Jinien 

darlegeri lonnte, so dass alle Einzelheiten grăsstenteils' bei Seiţe ge- 

blieben sind. | | 

[eider durfte ich aus diesen Griinden cine Reihe von Original- 

studien und Beobachtungen nur voriibergehend erwâhnen oder ganz iiber- 

„gehen, die zur Aufklirung einiger wichtiger wissenschaftlicher Fragen 

oder zur năheren Nenntnis dieser so interessanten Gebicte hătten bci- 

tragen k&nnen. Besonders bedauere ich, dass ich nicht năher în die Be- 

schreibung unserer so interessanten Donau-Seen, in die Beschreibung der 

Fauna, der Vegetation und der allgemeinen biologischen Verhăltnisse 

dicser Gebiete, în die genauere Beschreibung. der. Evolution des Donau- 

deltas mit seinen Litoralscen und der diesclbe begleitenden âusserst în- 

teressanten Erscheinungen, cingchen konnte. 

Wenn ich vielleicht trotzdem hie und da auf cinige rein Wissen- 

schaftliche Einzelheiten năher cingegangen bin, so ist das der Anziehungs- 

kraft der hăchst interessanten und grossziigigen, wissenschaftlichen Pro- 

bleme zuzuschreiben, welche wihrend der Studien auftauchten ; doch 

“habe ich hiebei das Hauptproblem, das zu erklăren ich mir vorgenommen 

hatte, nicht aus dem Auge: verloren. .Wenn also der naturwissenschaft- 

lich gebildete I.eser unter diesen rein wissenschaftlichen Angaben auch 

solche finden sollte, die in ihm Interesse erwecken und anregend wirken, 

um die vor mir begonnenen wissenschaftlichen Beobachtungen selbst 

fottzusetzen, so habe . ich hiebci' die um so grâssere Genugtuung, dass 

ich âusser der. Behandlung der wirtschaftlichen Frage, auch zur Klărung 

einiger rein naturwissenschaftlicher Fragen beitragen durfte,  , | 

Vorliegende Arbeit ist mit ciner Karte des Donaudeltas und mit 

einer Reihe von Karten, Skizzen und Profilzeichnungen der anderen Seen- 

gebiete der Donauniederungen versehen. În diesen Karten wurde durch 

Bciseitelassen aller îiiberfliissigen Einzelheiten versucht, die hier năher 

interessierenden Fragen besser zu veranschaulichen. Sic sollen eiperseits
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das Icichtere Verstândnis des Textes ermăglichen, andererseits die sehr 
summarischen Beschreibungen, auf welche ich mich beschrănken musste, 
vervolistăndigen. . 

Die Karten und Skizzen haben die Generalstabskarte zur Grund- 
lage, sind jedoch fast alle ergânzt und getindert durch die bis zur jiingsten 
Zeit vom Fischereidienste gemachten Aufnahmen. Ich beniitze die Gele- 
genieit, um dem Herrn Da. D. G. Ionescu und den Herren Ingenicuren 
Roco, VipRAşcU, DimrTREScU, Guiţescu und PoLonic, fiir die mir bei 
dieser Gelegenheit gebotene Hilfe und Miihewaltung meinen herzlichsten 
Dank auszusprechen. 

Ich darf diese Zeilen nicht schliessen, ohne auch meinem verehrten 
Freunde, dem Herrn Chefingenieur der Europăischen Donaulkommission, 
Cu. IKOuL, dem besten lKenner der unteren Donau zu danken, sowohl 
fir die mir bei jeder Gelegenheit erteilten guten Ratschlige, als auch 
fir die mir zur Verfiigung gestellten interessanten, aus den Durchstichen 
des Donaudeltas, stammenden Bodenproben. ” 

GR. A. 

Bukarest, den 11. Juli 1909.
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EINLEITUNG. 

Von ihrem. Eintritte in Rumănien bis an das Schuwarze Meer wird 

die Donau von cinem langen—zuweilen sehr breiten—I-andstrich begleitet, 

iiber welchen sich ihre Wasser zur. Zeit ihres periodischen Anschwellens 

ergiessen. Dieser I-andstrich bildet das Uberschwemmungsgebict des 

Flusses und wird vom Volk „die Balta“ genannt. 

„Die Balta“ welcher Begrift alle der Donauniederung characteri- 

stichen “Terrainformen umfasst, hat auf rumănischem Gebiet cine Aus- 

dehnung von nahezu 900.009 ha. 

Durch scine ganz cigenartigen, oft grossartigen Naturschânheiten, 

durch die speziellen I.cbensbedingungen der în iîhm wohnenden und sich 

entwickelnden Organismen, wie auch durch scine iiberrâschende Pro- 

dulitionskraft, ist dieses Gebiet gecignct Interesse zu erweclen, sowohl 

vom rein wissenschaftlichen und isthetischen, wie auch vom wirtschaftlichen 

Standpunkte. 

„Die jiihrlichen Ubezschwveminungen, so: vie iiberhaupt die fortwâhren- 

den Schwankungen des Wasserniveaus, geben der Balta cin wechselvolles 

Aussehen ; oft sehen wir von Jahr zu Jahr, je nach dem Stand welchen 

die Donau erreicht hat, cin volistindig getindertes Bild, sowohl hinsicht= 

lich des allgemeinen Anblickes, der Fauna, und der Vegetation, wie auch 

beziiglich der Art der Produktion. In Jahren grosser Uberschwemmung 

— wie z. B. 1897 — ist das gesammte Donaugebiet ein riesiger See. mit 

heftigem: Wellengang, Schiffe und Schlepper mit Transporten aller Art 

konnen weit hinein îns Innere fahren; cine grosse Fischerei wird dann 

auf seinen iiberschwemmten Gefilden betrieben. În anderen Jahren wăhrend 

der Uberschwemmungszeit, wenn die: Donau kaum das Niveau ihrer Ufer 

erreicht, bleiben grosse Fliichen der Niederungen trocken. Ergiebige Wei- 

den von ausserordentlicher Vegetationskraft, iippige Ăcker mit Weizen, 

Gerste, Hafer, Hirse, Mais, Hanf u. s. w., breiten sich iiber die în 

wasserreichen Jahren _iiberschwemmten Gebiete aus. Dic grossen Seen 

friiherer Jahre werden jetzt auf ganz kleine Wasserbecken reduziert, die 

im Sommer der Gefahr des Austrocknens, im YWinter der des Gefrierens 

bis zum Grunde ausgesetzt sind und so 'das Aussterben, ihrer Tische 

verursachen. In anderen Jahren endlich, wenn der Wasserstand der Do-
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nau erlaubt, ihr Wasser gerade noch iiber ihre Ufer zu ergiessen, sehen 

wir swveder den grossen See, noch die reichen Ăcker, sondern fast die 

ganze Fliche hat das Aussehen eines ausgedehnten Sumpfes, aus wvel- 

chem nur einige erhăhte Stellen — die „Grin ds“ —herausragen, aut welche 

sich das ganze Vieh dieses G cbictes fliichțet, um das spărliche Gras 

darauf abzuweiden. 

Von packendem Interesse ist es das Verhaltnis zwischen obigen 

Erscheinungen und der Entwicklung des Iebens zu verfolgen: Die ge- 

sammte “Natur -zeigt je nach der Hâhe, die das Donau'vasser errcicht, 

cin anderes Bild. Das in den Donauniederungen ungeheuere Flăchen 

pedeckende Schilf, dessen Rhizome, wăhrend der trockenen Zeiten jahre- 

lang în der Erde ruhten, beginnt în cinem Hoch'wasscrjahre mit solcher 

Macht zu treiben, dass sich im IHerbste wahre Rohrwălder dort .aus- 

dehnen, wo vorher nur Gras und andere Feldpflanzen wuchsen. Pflanzen, 

welche gewâhnlich auf trockenem Boden gedeihen, wie Euphorbien, Ru- 

mex, Althaca, Senecio oder verschiedene Arten Gramineen, etc. suchen sich, 

wenn das Hochwasser iiber sie flutet, rasch den neuen J.ebensbedingungen 

anzupassen, indem sie entweder mit dem Wassernivcau wachsen oder 

sich mit speziellen Apparaten zum Schwimmen auf der Oberfliiche des 

Wassers versehen und von Stelle zu Stelle auf den Halmen Adventiv- 

wurzeln treiben, mittels welcher sie sich von Distanz zu Distanz veran- 

kern, um nicht von den Wellen fortgerissen zu werden, etc. Eine reiche 

Hydrofauna und -flora entwickelt sich auf den Flichen, auf welchen scit 

vielen Jahren nur Trockenbâdenpflanzen wuchsen: Infusorien, Crustaceen, 

Radertierchen, Briozoen, Algen aller Art u. s. f. finden wir jetzt în grosser 

Zahl und Art; fiir ihre von der letzten Uberschwemmung zuriickgeblie- 

benen Kcime hat die Natur die nătigen Schutzvorkehrungen getroffen, 

um in ihnen die l.ebenskraft lange Zeit zu erhalten. Sic lânnen so jahre- 

lang Frost und Diirre widerstehen, ohne an ihrer Vitalităt zu verlieren, 

und ein neues Uberschwemmungsjahr fiir ihre Entwicklung abwarten. 

Eine Uberschwemmung bedeutet somit ein allgemeines Wiederer- 

wachen ciner Natur, welche wir seit Jahren verschwunden glaubten, und 

cin Zuriickdrâăngen einer andern, welche nunmehr în cinen latenten Zu- 

stand iibergeht, um abzuwarten, bis nach ciner lingeren oder kiirzeren 

Reihe von .Jahren auch fiir sie wieder giinstige Lebensbedingungen zu 

einer Neuentfaltung  erscheinen. 

Selbst în den grossen Seen, welche andauernd Wasser haben, 

wechselt das allgemeine faunistische und floristische Aussshen von cinem 

Jahr zum andern, je nach der H5he des Donauwassers: În einigen Jahren 

herrscht in ihnen der Karpfen vor, der bis zu 60%/o des Gesammtertrăg- 

nisses cines Sees erreicht (z. B. in den Fischereien der Domiine Braila 

i, ]. 1907), in andern Jahren dagegen verschwindet er beinahe vollstiindig
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und 'an seine Stelle treten andere Arten hervor, wie Plâtze oder Schleihe, 

Karausche u. s. w. (z. B. im Jahre 1905). 

Andererseits zeigen in manchen Jahren das Schilf und das Rohr ihrer 

Ufer eine enorme Entwicklung, in anderen Jahren aber bleiben sie in 

ihrem Wachstum zuriick,-—sie verzwergen—wâhrend sich Szratiotes aloides 

stark vermehrt und alle Gewăsser fiillt; Dieser griindliche Wechsel der 

Lebensbedingungen von einem Jahre zum andern; die Art wie sich die 

Organismen denselben angepasst haben, indem sie von der Natur mit 

allen Schutzmitteln ausgeriistet sind, um geniigend Widerstand leisten zu 

kănnen, bis fiir sie giinstige Entwicklungsbedingungen zu einer neuen, 

ungeheueren Entfalturg wieder kommen; das vorherrschende . Auttreten 

und spitere plătzliche Verschwinden irgend ciner Art, all diese Anpassungs- 

erscheinungen der Organismen in ihrem Kampf um's Dasein sind von 

grăsstem wissenschaftlichen ÎInteresse und gecignet, jeden Naturforscher 

zum Studium dieses Problems zu verlocken. ” 

Von ebenso hohem Interesse sind die fortwiihrenden gcomorpho- 

logischen Umwandlungen, welche das Uberschwemmungsgebiet durch- 

macht: Neue Inseln bilden sich im Flussbette, setzen sich langsam am 

Uferrande an und vergrossern dadurch stetig dieses Gebiet, Donauarme 

werden abgeschnitten, verwandeln sich în tote Arme oder în Kanăle <gărla», 

ausgedehnte und tiefe Secn versanden und werden allmăhlich zu Tiimpeln 

oder Siimpfen; die Siimpfe trocknen aus und. ausgedehnte Weidefiii- 

“chen nehmen îhre Stelle ein; wăhrend 'sich an einigen Orten durch Ab- 

Jagerung neue «Grindse bilden, werden ari anderen durch Erosion neue 

Seen oder Băche geschaffen etc. : 

In allen diesen Prozessen andauernder Umwandlung spielt auch 

die Vegetation eine wichtige Rolle, indem sie das Austrocknen der Scen 

und Siimpfe erleichtert und beschleunigt; eine Reihe von neuen Pro- 

blemen erâffnet sich so dem Forscher, sowohl dem Geologen und Geo- 

.graphen, wie, auch dem Biologen. 

Der Nationalskonome sieht andererseits in diesen Gebieten einc Re- 

servelammer von Reichtiimern des Landes: Zahlreiche Grundstiicke auf 

denen heute infolge: der Uberschwemmungen nur selten der Anbau er- 

folgt, kănnten eingedeicht und fir die Landwirtschaft gewonnen werden; 

im. Gegensatze hiezu stchen cine grosse Zahl heute unfruchtbarer Siimpfe, 

welche iiberflutet und în fischreiche Teiche verwandelt werden kânnten. 

Eine Reihe von grossen und tiefen Seen. die nicht die Mâglichkeit haben, 

sich mit einer geniigenden Menge frischen Wassers zu versehen, so das ihre 

Produktion mangels des nătigen Sauerstoffs eine geringe ist, kânnten mit 

-wenig Anstrengung in produlktivere, verwandelt werden..Damit haben wir 

eine ganze Reihe von Gkonomischen und technischen F ragen von aller- 

tr
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grăsster Wichtigkeit und eine Perspektive von Arbeiten, durch welche' dem 

Lande grosser Reichtum gewonnen werden lkann. 

Wenn uns jedoch vorlăufig. das Studium ciniger dieser Fragen zu 

keinen anderen Ergebnissen fiihren kann, als zur Ronstatierung einiger rein 

wissenschaftlicher “Tatsachen von grisserer oder geringerer Bedcutung, wo- 

bei nur unser. Wissensdrang befriedigt und uns die Genugtung zu teil 

wird, durch unsere Untersuchungen auch zur I.ăsung ciniger. allgemeiner 

wissenschaftlicher Probleme bcigetragen zu haben, so verhălt es sich 

sicherlich nicht so mit allen anderen Fragen, denen wohl cine Reihe von 

unmittelbar anzuwendenden praktischen Lisungen, gegeben werden kann. 

Es ist ausser allem Zweifel, dass wir durch genaues und von allen 

Gesichtspunkten aus betriebenes Studium des gegenwărtigen Standes der 

verschiedenen, dieses Gebict zusammensetzenden “T cile — durch Studium 

ihrer gegenwirtigen Produktion und îhrer Verănderungsweise im Ver- 

hăiltnisse zu den Schwankungen des Wasserstandes des Flusses, durch Be- 

trachtung der Rolle welche dieses Gebiet im Haushalte der Natur spielt, 

etc. etc. — auf Grund solcher positiven Kenntnisse, zur Feststellung jener 

Mittel gelangen kânnen, durch welche die Melioration und  bessere 

Verwertung dieser ausgedehnten Teile der Oberflăche des Landes er- 

măglicht -wird, so dass sie kiinftighin das Maximum und . Optimum an 

Produktion und Rentabilităt erreichen.: . . - 

Von all den Problemen, die uns beim Studium des Uberschwemmungs- 

gebietes der Donau entgegentraten, ist es in erster Linic das wirtschaftliche 

d. h. die Melioration und bessere Verwertung dieses Gcebictes, das am 

meisten drângt gelst zu werden. Wenn sich schon heute auch in Rumânien 

der Mangel an Ackerboden fiir die Bediirfnisse unserer Landbevâlkerung 

fihlbar macht, so ist zweifelsohne cine der wichtigsten Fragen, die uns be- 

schăftigen muss, die Frage der grăsstmâglichen Nutzbarmachung unseres 

Bodens. Man muss von nun an versuchen, die ausgedehnten unfrucht- 

baren oder nur wenig produktiven Terrains, die wir in allen Teilen des 

Landes vorfinden, wie Siimpfe, Salzbăden, iiberschemmbare Lândereien, 

Schilfwaldungen, Diinen und Flugsand, kahle Berge, Schluchten u. s. £. 

nicht mehr în ihrem bisherigen Zustande zu belassen, sondern durch 

Spezialarbeiten und rationelle Nutzbarmachung dahin zu bringen, dass 

sie eine măglichst grosse Produktion und Rentabilităt aufwveisen und so 

den Nationalreichtum zu vergrăssern und der stetig.steigenden Bevălke- 

rung die Moglichkeit bieten, sie zu bearbeiten und durch. deren Aus- 

beutung den Lebensunterhalt zu gewinnen.. 

Unter allen diesen heute wenig oder unfruchtbaren Lindereien sind 

sicherlich die des Uberschwemmungsgebietes der. Fliisse Rumâniens und 

besonders die des Uberschwemmungsgebietes der Donau jene, welche am
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leichtesten verwertet werden kinnen und bei welchen die zu diesem 

Z:vecke notwendigen Arbeiten sich am meisten rentieren. 

Ebenso wie sich jedoch das Donauiibersch vemmungsgebiet aus ver- 

schiedenen “Terrainformen wie Ubersch-vemumgsiândercien im eigentlichen 

Sinnc, grossen und ticfen Scen mit bedeutenden Fischercianlagen, kleinere 

Scen : und. Wasserlachen die zur Sommerzeit austrocknen, natiirlichen 

Wiăllen (Grinds) und Weideplătzen, Rohrdickichten, Weiden'văldern, Diinen 

und Flugsand u..s. w. zusammensetzt, muss auch der Modus, nach 

dem alle 'diese Teile nutzbar gemacht werden sollen, fiir jedes dieser 

Terrains besonders -geartet; sein. Je nachdem die natiirlichen und wirt- 

schaftlichen .Vorbedingungen es erlauben,.werden die cinen zu Ackerbau, 

dic anderen zu Fisehzucht verwertet werden, wieder andere werden als 

YWeideland . verwendet oder bewaldet, andere zu industriellen Zivecken 

beniitzt werden miissen etc. 
„Der Hauptzweck dieser Versffentlichung ist gerade, die Fr rage der AMe- 

lioration und Nutzbarmachung des Uberschwemmungsgcbietes der Donau 

in seiner ganzen Ausdehnung zu behandeln, indem auf wissenschaftlicher 

Basis allgemeine Grundsiitze angegeben werden, von welchen wir uns 

bei ihrer Lăsung leiten Jassen miissen, und dass ein allgemeines Pro- 

gramm aufgestelit werde der Studien und Arbeiten welche auszufiihren 

sind, sowie der Massnahmen, welche der Staat zu diesem Zweclke zu 

nehmen hat. 

“Auch. ist es gut, wenn vwir von Anfang an iiber die Wege im 

Klaren. sind, die der Staat in dieser grossen Frage einzuschlagen hat, und 

dies um so mehr, als es sich hier wie bei den Fischereien um grosse 

Reichtiimer handelt, welche noch latent liegen, aber mit relativ geringen 

'Opfern —jedoch nur auf Grund ernster wissenschaftlicher Studien, — auf 

ihren wahren Wert gebracht werden kânnen. Wir miissen also von Anfang 

an sehr vorsichtig sein, denn der grosse Ge vinn, der erzielt werden lkann, 

wird eine fortwăhrende Quelle von Versuchungen fiir verschiedenc Per- 

sonen: sein, welche immerwâhrend, unter allen mâglichen Formen — wie 

„dies auch bei den. Fischereien versucht' wurde —zum Schaden des allge- 

meinen Interesses und der kiinftigen normalen Entwicklung dieser Reich- 

“tiimer Nutzen zu zichen suchen werden. Sicherlich werden wir auch hier 

Angriffe, Verleumdungen etc., zu fiihlen bekommen, die gegen die 

-Dienstabteilungen und die mit. der Leitung dieser .Fragen betrauten 

-Beamten gerichtet und dann regelmiissig von Vorschliigen fiir Konzession 

oder Pacht, welche auscheinend sehr vorteilhaft und sogar erleichternd fiir - 

den Staat wăren, begleitet sind u. s. w.; dies alles aber darf uns von dem 

einmal aufgestellten Programm, dem Ergebnis objektiven Studiums dieser 

F ragen, nicht ablenken, da sonst unverbesserlich= Fehler gemacht wwiirden,
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welche die Sache nur erschweren, uns von der Erreichung des erhoflten 

Zicles entfernen und jede weitere Arbeit kompromittieren wiirden. 

Im Nachfolgendem werde ich also, zuerst în Kiirze die verschicdenen. 

Terrainarten, welche „dieses Gebiet zusammensetzen, und ihre gegen-. 

wărtige Produktion vorfiihren, sodann werde ich darzulegen versuchen, wie 

sie am besten durch, Meliorationsarbeiten und rationelle Bewirtschaftung 

auf ihren vollen Wert gebracht werden kânnen; schlieselich werde ich 

noch die Massnahmen angeben, die der Staat behufs Ausfiihrung oder 

Erleichterung der Ausfiihrung dieser Arbciten, zu nehmen verpflichtet ist.



I. KAPITEL 

“ ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 
DES UEBERSCHWEMMUNGSGEBIETES DER DONAU. 

A. Allgemeine Uebersicht und Ausdehnung. 

YWie ich in meiner ersten iiber diesen Gegenstand versftentlichten 

Arbeit dargelegt habe (1), weist die Donau von ihrem Eintritte in rumă- 
nisches “Territorium bis zum schwarzen Meere cin Uberschwemmungs- 

gebiet von 891.232 ha auf und zwar: 463.615 ha in der Dobrogea und 

427.187 ha am linken Donauufer. Von denselben sind 432.187 ha Seen 

und Schilfwaldungen, wăhrend 459.045 ha Uberschwemmungslindercien 

im eigentlichen. Sinne sind, d. h. Gebiete, die nur cinen Teil des Jahres 

mit Wasser bedeckt sind. Von diesen 459.045 ha Uberschwemmungs- 

gebiet im engeren Sinn sind 96.650 ha in der Dobrogea und 362.395 

ha auf dem linken Donauufer gelegen. - 
Der Staat besitzt im ganzen an Uberschwemmungsgebiet der Donau 

cine Flăche von 740.977 ha, von welchen 449.361 ha Seen und Schilf- 

wălder, 291.616 ha Uberschwemmungsltindereien sind. Diese sind folgen- 

dermassen verteilt : Links der Donau 194.466 ha Terrains und 44,020 ha 

Scen ; in der Dobrogea 96.651 ha Terrains und 386.965 ha Seen. 

Bevor wir die jetzige Produktion dieser Gebiete und die Art und 

Weise wie dieselbe gestcigert werden kann, betrachten, wollen wir cine 

kurze physikalische Beschreibung des Uberschwemmungsgebietes der Donau 

geben und dabei auch einige fiir uns sehr notwendige Daten hinsichtlich 

der Wasserverhăltnisse der Donau und beziiglich des Uberfiutens îihrer 

Gebicte, hinzufiigen. 

* 

*» * 

Das Donauiiberschwemmungsgebict, die Donaubalta, stelit cinen 

langen Landstrich dar, der am linlen Donauufer einc mittlere Breite von 

ungefâhr: 5—6 km hat, jedoch an manchen Stellen sogar 12 km iiber- 

-(1) DR. GR. ANTIPA: Uber die Nutzbarmachung des Uberschwemmungsgebietes - 

der Donau. Bukarest 1906 (Rumânisch).
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schrcitet, an andern Orten (gewâhnlich dort, wo Stădteansiedlungen sind) 

sich jedoch ganz verengt, so dass das Hochufer vom Flussufer kaum zu 

unterschciden ist. Von der Ebene (Câmp) ist es durch cinen Uferrand ab- 

geschieden, der meist scharf abbricht und 10—15 m. hoch ist und nur 

ausnahmsweise an cinigen Stellen cine bedeutendere Hohe errcicht, wie 

bei Greaca (Fig. 1), Suhaia u. s. w. 
Im Distrikt Mehedinţi ist dice Donaubalta bedeutend kleiner als i in 

den wciter stromabwiirts gelegenen Distrikten und nur auf wenige klcine 

Gebiete beschriinkt, wie bei Balta-verde (Gogoși), Gruia-Isvoarele, 

Gârla Marc, Salcia und Ostroavele Corbu und Ostrovul Mare. 

Schon im Distrikt Dolj beginnt sie grăsser zu werden: einen 
kleinen Teil haben wir vorerst zwischen Cetatea und Calafat, spăterhin 

  

    

  

  
  

Fig. 2 Gârla Orlea mit dem Fischwcehre. 

erscheinen die Flugsandgebicte von Ciuperceni und von hier ab 

beginnt sich die «Balta» auszudehnen, crst zu cincr Breite von etwa 4 km, 

um sich stromabwărts bei Dessa und Rastu noch wciter auszubreiten. 

Von Bistreț bis zur Miindung des Jiuflusses (Fig. 9) hat das 
Uberschwemmungsgebiet eine Oberfiziche von ungefâhr 20.000 ha; es 
wird bedeutend breiter, iiberschreitet hie und da die Breite von 10 km - 

„und bildet die fischreichen Scen von Bristreţul, Cârna-Măceșul und 
Nedeia (alle zusammen fiihren den Namen <Balta Nedeia») welche 

stromaufivărts von der Donau durch die Gârla Emirașului (heute ver- 

sandet) und stromabwărts durch die Gârla Nedeia mit Wasser gespeist 

werden. Diese Balta hat eine schilffreie Oberfiiiche von 3339 ha,
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Bei Bechet verengt sich das: Uberschwemmungsgebict, um dann wic- 

der plătzlich breiter zu werden. 

Von Bechet bis Corabia bildet das -Ueberschivemmungsgebict 

cin ausgedehntes Gebiet mit iiber 26.000 ha Oberfliche, stellenweise von 

ciner Breite von fast 9 km, în welchem die iiberaus produltiven Seen 

Orlea und Potelul mit ciner schilffreien Flăche von 6338 ha (Fig. 11), 

inbegriffen sind. Diese Scen werden von der Donau stromaufiviirts durch 

die lange «Gârla Orlea» oder auch «Gârla mare» genannt (Fig. 2 

und 3), mit Wasser versorgt, deren unterer Teil auch «Gârla Ba- 

nului» heisst, Ihr Zufluss stromabwărts, «Poteleanca» ist fast ganz ver- 

schlammt. 
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Fig. 3. — Die «Gârla Orlea» mit dem «Gards (Rechen) 

i zum Absperren der Fische. : 

Von Corabia bis zur Miindung des Oltflusses hat das Uber- 

schwemmungsgebict hingegen keine grosse Bedcutung, hăchstens bei 

Gârcov und Islaz, wo es cine Oberfiăche von iiber 3.000 ha crreicht. Bei 

Turnu-Măgurele aber entwickeltes sich an Breite zunchmend und regel- 

măssig bis Călăraşi hinzichend. 

Zivischen Turnu-Măgurele und Zimnicea, auf ciner Strecke 

von 41 km, nimmt es cine Flăche von iiber 21.000 ha cin, verbrcitert 

sich gegen Cioara und Lisa hin, wo es sich -mit der limanartigen Ta- 

Iffnung des Câlmăţuiu vereinigt und cinc Breite von 10 km crrcicht. 

Weiter abwărts umfasst es. den sehr fischreichen Sce Suhaia (mit 

Anuarul Instit. Geologic al României, Vol. IV, Fasc, II. 2 

   
Pi anat
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“ciner schilffreien Oberflăche von 3.268 ha), den die Donau durch die 
Gârla Bălții oder Gârla Suhaia speist (Fig. 13 Scite 48). 

Von Zimnicea bis Giurgiu, welche 59 km von cinander entfernt 
sind, nimmt die Balta cine Flăche von ungefăhr 19.000 ha cin. Ihre mittlere 
Rreite ist ctwa -+ km, an cinigen Stellen iiber 5 km, um nur nahe bei 
Giurgiu auf weniger als 2 km zu sinken. Von da ab bis zur Domine Giurgiu 
(rechts von der friiheren Insel Mecica) stelit die Balta cinc ausgedehnte, 
auf verschiedene Privatbesitzungen sich verteilende Fliche dar. Zerstreut 
liegen in ihr kleinere und grissere Seen, welche vom Donauvasser, teils 
durch spezielle Gârlas, teils durch die Hochfluten, genăhrt :verden. 

In der Domine Giurgiu befindet sich cin grisserer Sce die Balta 
Mahâru (mit 890 ha Wasserfiăche), (Fig. 15) der von der Donau ge- 

  

   

  

        înca ad 
  

  

tig. 4, 

Dic «Gârla Cama» mit dem Fischwehr zum Absperren der Fische in dem 
See Mahâru. 

speist wird: stromabwirts, in der Nâhe von Giurgiu, durch die Gârla 
Cama (Fig. 4), und andere klcinere Băche, stromaufivărts ausser der 
Cama, auch durch verschiedene andere Gârlas, welche das Wasser bis 
aus dem Gebiete von Zimnicea herfiihren. 

Von Giurgiu bis Olteniţa, — 60 km — verbreitert sich die Balta 
ungemein und crreicht an cinigen Stellen 11 km, Breite. Sie bedeckt 
hier cine Flăche von mehr. als 40.000 ha, von welchen 30.791 ha 
iiberschwemmbarer Boden und 9268 ha permanente Wasserfitichen sind. 

„ “Eine grosse Zahl von Seen sind hier cinbegriffen, welche. durch 
Gârlen mit der Donau zusammenhingen und in Jahren der Hochflut cine 
bedeutende Produktion an Fischen aufweisen ; der grosste unter ihnen
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ist der Sce I.acul Greaca mit cinem Wasserspiegel von “7.270 ha 

(Kig. 18). Vier Besitzungen teilen sich 'in diesen See Prundu, Greaca, 

Hotarele und 'Căscioarele von denen 2, dem Staate gehăren. Strom- 

aufwărts wird er durch die Gârla Comasca und stromabwârts durch 

die Gârla Argeşelul mit Wasser versorgt. Er ist iiberaus fischreich. 
Von Olteniţa bis gegen Călăraşi —:cine Strecke. von 60 km — 

verbreitert sich die Balta immer mehr, greift bei Monastirea und Vă- 

răștii în das Tal Mostiștea iiber, das hier mit dem Ezerul Mostiștea 
abschliesst (Fig. 20), und erreicht vor Călărași cine Breite von 13 km. 

Auf dieser ganzen Strecke hat die Donau-Balta cine Oberfliche von 

nahezu 30.000 ha; zu diesem Gebiete gehiren cine grosse Reihe fisch- 

  

             Da a eee pure eră 

  

  

Fig. 5. 

Hitten der Fischer von Turtucaia am Ufer der Gârla Cama. 

reicher Scen und Teiche, deren bedeutendste der Ezerul Monastirea 

(mit ciner Flăche von 2.362 ha), der. Ezerul Boian, 1.366 ha, und 
Sticleanu von Vărăști, 461 ha, sind. Stromaufvărts werden sie durch 

die Gârla Dohanul-Scoiceni, stromabwărts durch Gârla Botul 

(Fig. 22 und 24) gespeist. 
. Schliesslich wăren noch der I.acul Călăraşi und cine Menge 

oberhalb gelegencr, kleinerer Seen zu erwăhnen, (Gălăţuiu 330 ha, 
Sfrederile u. s. w.) deren zu gehărige Gârlas, stromaufiwvirts die Gârla 

Botului und stromabiwărts die Gârla Jârlău, sind. (Fig. 25 und 26). 
Von Călăraşi bis Gura Borcei sind am linken -Donauufer noch 

ungcfiihr 2.300 ha, Baltagebiet, das verschiedenen Privatbesitzern gehirt,
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Von Gura Boscei bis Piua Petrei tcilt sich die Donau în zici 

Arme und bildet dadurch die Inscl Borcea. Diese Arme schliessen cin 

Gebiet von 80.125 ha cin, das durch cinen querlaufenden Nanal, Râul 

genannt, abgeteilt ist. 

'Dieses Gebiet ist aul 25 Giiter verteilt, von denen 9 dem Staate, die 

tibrigen, Privatbesitzern gchâren. Auch hicr finden vir cine Menge Scen mit 

ciner Gesammtoberfiiche von 7.437 ha bei niederstem Wasserstande. Unter 

diesen sind cinige grăssere Scen, wie Căbâlul, Pârlitura, Ezerul 

cu butuci, Ezerul marc u.s; w. Der untere Teil dieses Gebietes wwird 

von cincm grossen, Gârla Saltava genannten, natiirlichen anal durch- 

zogcn, der in manchem Jahre cine sehr reiche Fischernte gibt. 

Das Uberschwemmungsgebiet links vom Kanale Borcea îst 
kleiner (12.033 ha), nur zwei Teilstrecken davon sind wichtiger, dic cine 

zwischen Piua Petrei und lFăcăeni- mit cincr Fliche von 5.296 ha, 

und die andre zwischen Burdasani-Mari und Stelnica mit 2.000 ha. 

Rechts der Donau beânden sich die Fischereien der soge- 
nannten |. Dobrutschasektion, nimlich die Seen: Bugeac, Oltina 

Mârleanu, Baciu, Vederoasa, Cochirleni und Seimeni. Diese 

haben cine Oberfliche von 12.621 ha und sind îiberaus fischreich ; jeder 

ist mit der Donau durch 2 Gărlen verbunden, von denen dic stromabvărts 

gelegene, gewâhnlich die tiefere ist, a aus der sich die zvischenliegenden | 

Scen mit Wasser versorgen. 

Von Cernavoda bis Medjidia dehnt sich im Tale Carasu cin 

langer Sumpf aus, der ehemals cin produktiver, tief in felsiges Gebiet ein- 

grcifender Sce war und durch Absperrung seiner Verbindung mit der 

Donau seitens ciner englischen Gesellschaft, “velche die lisenbahnlinie 

Cernavoda-Constantza erbaute, in cinen Sumpf vervandelt wurde. : 
Von Piua Petrei bis Braila teilt sich die Donau wwiederum în 2 

Arme, în den Arm Dunărea Mare und in den Macin-Arm, welche sich 

bei Braila vereinigen und cine ausgedehnt> Flăche des Ubersch'vemmungs- 

gebictes, die Braila-Insel genannt, umfassen, die an einigen Stellen cine 

Breite von 22 km erreicht. Die Oberfiiche des Uberschivemmungsgebictes 

dieser Region betrăgt 87.642 ha, von denen 14.349 ha Seen (bei Tiefstand 

des Wassers) sind. Dic Braila-Insel verteilt sich auf ncun. „(Giiter, v von 'welchen 

3 dem Staate gehăren. : 

Auf der ganzen Insel ist die Fischercei schr ergiebig, am pro- 

duktivsten jedoch in den Seen der Domiine Braila, welche die talab- 

wiirts liegende Iliilfte dieser Insel bildet (Siche Karte No. 2). Hier begeg- 

nen wir zahlreichen grossen und :sehr produktiven Scen, so: Şerbanu, 

Scurtu, Orzea, Ruşeava, Bobocul, Lunguleţele, Gemenele, 

Dunărea Veche, Ulmul u.s. w. Diese Seen nehmen das Yasser aus 

der Donau durch verschiedene Gârlen und fiihren es hernach durch cinen
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eta 24 km langen natiirlichen Kanal, Gârla Filipoiu genannt, wieder 
ab, der das ganze Gcbiet drainiert und in dem das hăchste Quantum von 
Fischen gefangen wird. Waăchst die Donau an, ohne jedoch ihre Ufer zu 
iiberschreiten, so dient dicser Kanal zur Spcisung der Scen (Siehe 'Tafel 
IN und XI und Fig. 45 und +46). | 

Am linken Donauufer zwischen Piua Petri und Braila ist die 
Balta im oberen Teil grâsser und zcigt cine Gesammtoberfliche von 29.65$ 
ha. Auf dem Gute Luciu Giurgeni befindet sich hier cin Baltagebiet 
mit ciner Ausdehnung von ca.t. 500 ha, auf welchem die Besitzer nunmebhr 
Deicharbeiten vornehmen. Auch auf den Giitern Mihai Bravul, Vizirul 
und Noianul Gropeni, în der Domâne Braila, befindet sich cin schr 
ausgedehntes Uberschiemmungsgcbiet. 

Von Braila bis zur Miindung des Pruth hat die Balta auf dem 
linken Ufer eine: ungefâhre Oberfiăche von 15.402 ha, darunter 7.473 ha 

  

  

  

Leia toi ei n e nt ao tome mima PER a pa ia . ! im te     

Fig. 6. 

Die Gârla Ghimia (Brateş) mit dem Fischwehre. 

Wasserspiegel. Hier begegnen wir zuerst, vor der Miindung des Siret, 
dem Ubezschwemmungsgebiet von Vădeni, von dem ein Teil mit 
6.367 ha dem Staate gehârt, und weiterhin das Gut Brateșul mit dem 
Brateș-See (Fig. 29). Der Brates-See, crhălt sein Wasser aus dem Pruth 
durch die oberen Băche und durch die Gârla vom Ghimia (Fig. 6); 
Donauwasser fliesst. iîhm nur dann zu, wenn cs das Ufer iibersteigt ; und 
ausserdem durch 2 neuen, erst kiirzlich vom Fischereidienste gegrabenen 
kiinstlichen Kanălen (Gârla Tochilele und Gârla nouă). 

Auf dem rechten Ufer stromabwărts von der Miindung der 
Ialomiţa weist die Donau die Dobrogea-alta IL. Fischereisektion,
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mit ciner Ausdehnung von 13.667 ha auf, (darunter 1.338 ha Wasser- 

fliche und zwar den See Rotundu und Slatia mit den Gârlen Bă- 

roiu und Gârliciu), dann die Seen der IV. Fischereisektion, 

mit einer Oberflăche von 3.33 ha (darunter 2.119 ha Wasserspiegel). In 

letzterer Sektion gibt es 3 grosse und fischreiche Seen: Balta Măci- 

nului, Balta Iglița und Ghiolul Armanului (Turcoaia). 
Am rechten Donauufer, an der grossen Kriimmung, die der Strom 

um die Dobrogeahiigel (die Berge von Macin und Bugeacu) macht, 
um scinen I.auf nach Osten, dem Meere zu; zu richten, befindet sich, bei 

Măcin beginnend bis nach Isaccea in ciner Lânge von fast 80 km die 
Dobrudscha-Balta der sogenannten V. Fischereisektion (Siche Karte No. 1). 

Diese hat cine Oberfliche von 16.284 ha mit 8.566 ha YVasscrspiegcl, 

1.149 ha Schilf, wăhrend der Rest Uberschwemmungsgebiet ist. Sie besteht 

aus 3 grossen Hauptseen nimlich: Balta Grapina, Ghiolul Piatra 

Călcată und Ghiolul Jijila, und aus ciner Reihe von Japschen (klcineren 

Seen) und Pfiitzen, welche durch besondere Kanile und durch die Gârla 

Ciulneţul mit Wasser gespeist werden, dic das ganze Gebiet drainiert 

und sich in die Gârla L.aţimea verlăngert, die eine bedeutende Fiscberei 

aufiweist. Diese Scen sind aiisserst fischreich und fihren jetzt dem Staate 

bedeutende Einkiinfte aus dem Fischfang zu. 
Von Isaccea gegen das Schwarze Meer hin beginnt die VL. 

Fischereisektion, d. h. das Donaudelta mit den grossen Kiisten- 

scen Razim und Sinoe (Siehe die Deltakarte). Dicse Balta hat cine 
Gesammtfliche von 404.748 ha, darunter 98.566 ha Wasserspiegel, 242.566 

ha Schilfivaldung und nur 63.653 ha Uberschwemmungsterrain. 

Rechts der Donau haben wir vorerst zwischen Isaccea und 
Tulcea die sogenannte Balta Somova (Fi. 32 Seite 71), welche aus zahl- 

reichen Seen: Parcheșul, Săuna, Rotundu, Somova u.a., zusammen- 

gesetzt ist, deren Wăsser allmăhlich zu cinem Gârla Somova genannten 

naturlichen Kanal abfiessen, welcher bei niedrigem Wasserstande auch 

zur Speisung dieser Balten dient und sich etwas oberhalb von Tulcea 

in die Donau ergiesst, | 

Hinter der Stadt Tulcea folgt die Balta Zagănul und spiăter bei 

„Morughiol, auch auf diesem Ufer, eine grosse Balta Lacul Marughiol. 

Hier beginnt sodann die ganz mit Schilf bedeckte Insel Dranov, einen 
Teil des cigentlichen Donaudeltas bildend, die vom Kanal Dunaveţul und 

verschiedenen grossen Armen und Kaniile, wie Sulimanca, Cerneţu, 

Gâsca, Dranovulu. s.w, durchzogen ist, welche dem Razim-See 

und dem Dranov-See Wasser aus der Donau zufiihren. 

Einige Kilometer oberhalb "Tulcea teilt sich die Donau in den Tulcea- 

Arm und den Kilia-Arm, es beginnt das eigentliche"'Donaudelta. Das 

Delta selbst ist în zwei von den Armen cingeschlossenen Inseln geteilt,
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nămlich die Insel Letea zwischen dem Kilia- und Sulina-Arm und 
die zwichen dem Sulina- und St. Georgsarm cingeschlossene Inscel 
St. Gheorghe. 

Fast das ganze Delta ist mit Wasser bedeckt und sein Baltage- 
biet, welches cine allgemeine Depression unter dem Spiegel des schwarzen 
Meeres repriisentiert, hat scine Sohle in ciner mittleren Ticfe von 
1.80 bis 2m unter Null des Schwarzen Mecres. (Siehe die Quer- 
profile Fig. 60 bis 66 und 70 und Lângeprofil-auf der spec. T afel). Trocken- 
boden. im cigentlichen Sinnc ist sehr wenig vorhanden, nur die sogen. 
Grinds, die hochsten Erhebungen,, welche nur bei Hochfluten iiber- 
schwemmt werden. Auch auf den jetzisen Donau-Ufern und den Ufern 
der alten Donaukanăle bis auf cine Entfernung von 1—2 km finden wir 
solche Grin ds, die durch Ablagerungen der Hochwăsser entstanden sind. 

Die wichtigsten Grinds, abgeschen von jenen der gegenwirtigen 
Ufer, sind auf der Inscl Letea: Grindul Stipocului mit dem 
Grindul Chilici und Grindul Letii, auf dem sich cin herrlicher, 
jetzt aber wieder grusstenteils zerstărter Eichenwald befindet. Auf der 
St. Georgs-Insel sind die bedeutendsten Bodenerhihungen : Grindul 
Caraorman, auf dem sich gleichfalls cine Eichenwaldung vorfindet, 
und Grindul Sărăturele în der Năhe von St. Georg. 

„Die Seen sind zum grossen Teil mit Schilf bedeckt, das meistenteils 
schwimmend ist und Plaur genannt wird, und sich mit dem Wasser- 
spiegel hebt und senkt. Oft lăsen sich Stiicke von Plaur, die manchmal 
cine Flăche von mehreren Hundert Hektaren auf weisen, los und werden so 
zu schiwwimmenden Inseln die: von Wind und Wellen langsam nach 
allen Richtungen bewegt werden kănen. Unter ihnen finden die grossen 
Fische Schutz vor Sommerhitze und Winterkălte. (Siche Fig. 75, Scite-129 
und Tafel XXII und XXIII). 

Die grossen Seen im Siiden des St. Georgsarmes: Razim, Sinoc, 
Babadag u. a., welche nach ihrer Entstehung einen ehemaligen durch 
cinen scitlichen [Kiistenwall abgetrennten Golf des Schivarzen Meeres dar- 
stellen, fihren auch heute mehr oder weniger salzhiltiges Wasser und 
haben noch durch verschiedene Offnungen (Portiţa mehrere Kanăle fiir 
den Meerischenfang zwischen Sinoc-See und dem Meere, Gura Boazului 
u. s. f.) iîhre Verbindungen mit dem Meere aufrecht erhalten. 

Alle diese, die VI. Fischereisektion bildenden Seen haben cine aus- . 
serordentliche Produktion an Fischen und iibertreffen durch ihren Reich- 
tum bei weitem alle Fischereien Europas. Aus dem Fischfang erzielt der 
Staat als ihr Eigentiimer und die Fischer sehr. grosse Einkiinfte,
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B. Die Bezichungen zwischen dem Uberschwemmungs- 
gebiet und den Wasserschwankungen der Donau. 

- Nach dieser kurzen und sehr allgemeinen Gesammtbeschreibung des 

Uberschwemmungsgebietes der Donau. wollen wir nunmehr die Bezie- 

hungen betrachten, die zwischen ihm und den Niveauschwankungen der 

Donau bestehen. | 

Wie bekannt, schwankt wie bei allen Wasserliufen der Wasser-” 

spiegel der Donau fortwâhrend, je nach der grăsseren oder geringeren 

YVassermenge, die dem Strome von seinen Nebenfliissen tiiglich zuge- 

fiihrt wird. Im allgemeinen haben wir drei Hochiwasserperioden der 
Donau zu unterscheiden und zwar: 

1. Das grosse Hochwasser im Friihlinge, 2. die kleinen Steigungen 

im Herbste und 3. der Eisgang. 

Die Steigungen im Herbste riihren von den Herbstregen her ; sie 

sind sehr klein, iiberschreiten niemals die Uferhâhe und haben keinerlei 

besondere Bedeutung fiir die uns hier beschiftigende Frage. 

Der Eisgang bedingt das stellenweise Anwachsen der Wassermenge 

zur Zeit des Brechens der Eisdecke. Da die Donau stromabwărts noch an 

verschiedenen Orten vom Eise cingeschlossen ist, bilden die stromabwirts 

treibenden Eisblăcke eine Sperre, welche teilweises, manchmal sehr hohes 

Steigen des Niveaus verursacht. Zu dieser Jahreszeit ist der vorherrschende 

Wind der NOwind (der Crivăţ oder russischer Steppenwind), so dass oft 

der Fall cintritt, dass das Elis stromaufwiirts friiher zu brechen beginnt, 

als stromabwirts. Wenn auch das hiedurch bewirkte Steigen ein abnor- 

males ist, kann es doch hier grosse Bedeutung erlangen,. besonders wenn 

Deicharbeiten oder Uferbauten vorgenommen werden, fiir welche sie 

eine grosse Gefahr darstellen. 

Die wichtigste Steigung und die einzige welche fiir unsere Frage 

“hier niiheres Interesse hat, ist das Hochwasser im Frihjahre. Es 

riihrt von den Friihlingsregen und hauptstichlich von der Schneeschmelze 

her, erreicht grosse Hhen, iiberschreitet hiebei hăufig die Ufer und 

dauert sehr lange an. Seine Zeitdauer ist gewâhnlich Mărz bis Ende 

Juni, doch erstreckt es sich manchmal von Februar bis selbst in den 

“August hinein. Um ein besseres Verstândnis von der Wichtigkeit dieser 

“Hochwasser zu erhalten und um einen Vergleich zwischen den Niveau- 
schwankungen der Donau im Verlaufe mehrerer Jahre zu ermâglichen, 

fiigen wir hier cine ziffernmăssige Aufstellung (Tabelle No. 1) iiber 20. 
wichtigere Punkte an der Donau bei, in welcher die, von dem Donau- 

wasser bei ihrem Hoch vasser im Friihjahre, in 30 aufeinanderfolgenden



DAS UBERSCHWEMMUNGSGEBIET DER UNTEREN DONAU 25 

Jahren crreichten Hchstpunkte iiber dem niedrigsten Wasserstande jener 
Orte (Pegelnullpunkt), angefiihrt werden (1). | | 

In dieser Aufstellung wird ferner in jeder Rubrik die Kilometer- 
entfernung dieser Punkte und der Minimahwasserstand jedes dieser Orte 
iiber dem Nullpunkte des Schwarzen Meeres angegeben. Eine 'cigene 
Rubrik zeigt schliesslich noch fiir jeden' Ort den Durchschnitt der Stei- 
gungen innerhalb 30 Jahren oder wenigstens fiir die Zeit, scit an jenen 
Punkten Bcobachtungen gemacht werden. 

Aus der beigefiigten Aufstellung geht hervor: 
1) Dass der Hăchstwasserstand um so hâher ist, je weiter wir strom= 

aufivărts gchen; wăhrend der Durchschnitt der Hochststeigungen bei 
Turn-Severin 6.05 m ist, erreicht er bei Tulcea nur 2.95 m. und bei 
Sulina 0.49 m. | 

2) Dass im Gebiete des Donaudeltas, zwischen Galatz und Sulina, 
die mittlere Hâhe der Hochststeigungen viel rascher făllt, als auf der 
Strecke Turnu Severin-Galatz. Wâhrend der Unterschied der mittleren 
Hohe der Hochwasserstânde zwischen “Turnu Severin und Galatz, auf ciner 
Strecke von 781 km, 1.16 m. betrigt (Severin 6.05 m, Galatz 4.89 m), ist 
er zwischen Galatz und Sulina, bei ciner Strecke von 150 km, 4,40 m. 
(Galatz 4.89 m, Isaccea 3.71 m, Tulcea 2,93 m, Sulina im Donaukanal 
0.49 m). | Ma | 

3) Dass an ein und demselben Orte das Hochivasserniveau von 
cinem, lahre zum andern schr verschieden ist, Bei Severin hat es zwi- 
schen 4.05 m im Jahre 1894 und 8.66 i. ].. 1897, bei Tulcea zvischen 
1.75 m î. ]. 1894 und 4.77 i. ]. 1897 variiert. SN 

4) Dass die Donau wiăhrend des Friihjahrhochwassers schon bei 
îhrem Eintritt ins Land grosse Wassermengen mit sich fiihrt und das der 
Einfluss, den unsere rumînischen Fliisse zu dieser Zeit auf das Steigen 
der Donau ausiiben, nicht so gross ist, wie jener ihrer Nebenfliisse strom- 
aufwărts (2), | 

Aber nicht nur dic H5he des Donauhochwassers, sondern auch die 
Dauer, ist fiir die uns beschăftigende Frage von grăsster Bedeutung, denn 
von dicser hăngt cinerseits die Wassermenge ab, die sich auf die 

  

(1) Die Zahlen sind den Angaben des hydraulischen Dienstes und der Eu- 
ropăischen Donaukommission entnommen. Bei cinigen der angegebenen Orte wurden 
erst viel spăter Pegel aufgestelit, so dass făr sie nur die Angaben der letzten Jahre 
angefiihrt werden konnten. 

(2) Die Donau, welche cine Gesammtlânge von 2850 km. hat, drainiert eine 
Flăche von 817.000 qkm; in Anbetracht dessen kann die Bedeutung unserer Flăche von 
130.000 km. nur cine untergeordnete scin. Ihre wichtigsten Nebenfliisse, welche zu 
ihrem Steigen michtig beitragen, sind „die Theiss (die allein cin Gebiet von 
157.186 qkm drainiert), die Save, die Drau etc. N
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Vârciorova . . - —] 2,130] — —] —| —] —| = === 

T.-Severin  . .| 931|34,13017,50147716,00[6,3715,55|4,8014,27|5,84[5,10/8,37|7,0714,62 

Gruia ..... ssi]a9,aa6| —| —| —| — | 2] = == == = 

Cetatea ... .| 81112766 | — —| —| =] —| ===> 

Calafat. : . ..1+ | 795| 26,683[1,3014,95|6,34|6,19]5,96[5,20]4,2016,15/4,95|7,536,76|4,50 
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Olteniţa . . . .] 430] 10,28 [6,65(6,20,6,57|5,82 6,08/4,88]3,9516,15/4,89|7,04|6,42]4,70 

Călărași . .. .| 345| 6,83 |7,05[6,08.6,56[5,66|7,50[4,4514.605,8514,5316,90|6,32[4,65 

Cernavodă . . .] 300 4,58 = == == 2 — 

„Hârşova . „| 252 — —| =] = — | | == === — 

Gura-lalomiţei .| 243| 2,97 | — | 20 === — 

“Braila ..... . || 170| 1,076|7,1015,636,5415,30/6,10|4,85(4,63|5,5814,77|5,52,6,26[4,99 
. ț. 

Galatz. . . + -| 150| 0,90 18,05/5,48/6,09[4,:9 6,5414,29,4,4215,02/4,5316,0115,76|4.46 

Isaccea. . . . | 102] 0,67 | —| —] —| —| =| == =] 7 = 

Tulcea. . . . +] 72| 0,39 | —| — 3,57]2,7313,432,36|2,29|2,90/2,31|3,78/3,52|2,88                                     Sulina . . 0] — 10,76] —| —| —! —| ——| 7



  

DAS OBERSCHWEMMUNGSGEBIET DER UNTEREN DONAU 27 

    
  

  

  

    

No. 1. 

= 

, , ş e 
- . Î „E DONAUWASSER UBER DEM NIEDERWASSERSTAND „SSI 

| Se 
220 
z 25 

micelalalmwleolalolalol=lalal=-inlelrlol£u 
ala|l a|lalalalalalale|lole|lsoslelelsicel|s KE: oleleolelelolololojlalalalajlaslals|sl|a|ae 
” -. - — - _ - — n - — - ri "n _ ri i - me 

  

  

| ! | | | | l l l     6,11|5,9116,84[4,05/8,50/5,47|8,66/5,6415,65/6, il 6,66[5,7715,7914,95 5,84 6,30|7,4215,2s] 6,05 

| l | 

S
I
 

-| = === = led boseooen o 601 

—| = —| [= = | —15,54]6,50:6,37|5,79 5,64 asa 6,00 6,30/6,80|5,28] 5,92 

        5,88/5,696,27]4,05/7,67[5,207,85|5,52] —|6,57|6,6315,93]5,67]4,93|5 sh 09/6,67|5,:2| 5,91         —| = =[ =] =] —[ —] —|8.29]6,16[6,10[5,56l5,46/4,81.5,55,5,80|6,20[5,09] 5,59 
| 
j, 

    
6,0915,79|6,34|4,70[7,28|5,30/7,25/5,5015,5416,44|6,28!5,8215,51]4,95[5,44/5,7216,0414,91| 5,79 

5,44[5,15[5,73|4,1016,60/4,70/7,42|4,87|5,27|7,30|5,70|5,20|4,8314,50|5,2515,41|6,07|4,75| 5,45 

5,53|5,1415,77|4,1016,4914,63|7,49|4,7715,80|6,02[5,70|5,29|4,80|4,48|4,87|5,11]5,7214,40| 5,43 
  5,90/5,45|6,104,7016,8214,8618,06|5,1216,60|8,3316,2315,72|5,0714,5415,s8 6,07|6,73|5,36| 5,82 

5,4815,06[5,68/4,9016,49/4,4417,624,57|4,92|7,44|5,451,93/4,5314,18 scol. 6,95]5,14] 5,54 

5,80|5,33|5,93|5,00/6,8414,82/7,91]4,9214,81]6,30!5,8115,4014,75/4,49 5 459 711514) 5,71 
  5,705,12|5,90[3,41|6,82|4,64/7,9514,7314,49.6,67|5,6415,2015,68/4,22|5,08|5,52 capuse 5,60, 

—| —| —| —| —| —16,97]4,69]4,41]5,86[5,8216,1016,23/4,2416,1715,48|6,90!4,87| 5,64 

—| —| —| =] —| —[ —[1,76[4,30]5,80|5,1514,9415,2914,04[5,3415,29]6,8314,67| 4,35 

—| ==] =] =] —| = =[ —| —ls,67l5,26!5,105,55la,1al4,6215,19l6,62la,97| 523     
5,80|5,445,71|4,01[5,29[4,03 6,9314,1213,70|5,0114,66|4,5014,45|3,5714,57]4,7315,4014,17 5,14 

5,36,5,03|5,31.3,72|4,87,3,75 6,4413,83|3,5514,8014,4614,32|4,42.3,554,34.4,52]5,16.4,02] 4,89 

—| —| — —| —[3,00 5,423,61|2,82|4,02 3,85|3,4713,71|3,70|3,49/3,65 sola za 

  252| 2,93 

—|0,46|0,51[0,31[0,61[0,53 0,8110,38[0,31]0,51] —| —! —| —| —| —| —| —| 0,49                                   3,00|2,66|2,97|1.75|3,56 e 77[2,54(2,1413,25]3,36|2,71]2,65:2,2313,15]2,93]3,63 

|  



DR. GR. ANTIPA 
  

TABELLE 
Dauer des Hochwassers iiber den Ufern und iiber 

wăhrend der Jahre 1895—1908 
  

    

  

  

  

Niedrigste Uferhăhen- : : 
cote (C,) und conven- | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1699 

; + tionelle H5he des Sce- i 
= GEBIET spiegcls iber der 

: Sohle (C,) 
Ss eter Tage | Tage | Tage | Tage | Tage 

| Bistreţ-Bechet C, == 4,28 10s| 122| 166| 49| 74 

Balta Nedeia Sce ] 
C, == 2414 190| 13| 193| 164| 127 

2]  Bechet-Corabia C, == 4,50 102| 14| 126) 31 18 
Balta Potel : 

, alta 4 otelu C, = 2,00 212| 153| 200| 165| 164 

3] Corabia-Zimnicea C, = 498 s8 —| 155 L i 
Balta Suhaia | - 

. C, = 3,25 182 262 245 143 112 

4] Zimnicea-Giurgiu C, = 4,50 95| -- —| 110] - 10 
Balta Mahâru . . 

C, = 31 131 119 171 59 69 

5| Giurgiu-Olteniţa C, == 4,50 109) 51| 131| 4 21 
Balta Greaca ! 

i C, = 2,34 244 332 251 161 135 

| Olteniţa-Călărași C, == 4120 108 —| az 10|  — 
Călărași - . 

| ș C, = 2,48 190 178 250 157 129 

C, = 4,00 102]. 10 135 28 — 

7 Insel Braila . ” 

C, = 1,80 212| 170| 250| 175] 135                
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No. 2 
dem conventionellen Seenniveau (1 m iiber der Sohle) 
(in Tagen ausgedriickt). 

29 

    

  

  

    

= == 

1909 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1903 Ma . 
! 

BB"BRKUNGBN | 
: | Tage | Tage | Tage | Tagc | Tage | Tage Tage | Tage | Tagc 

152! 80| 163] 60| 0] 60| 55) ss — 

232| 150| 217| 162| 149] 165| 157| 35|  -— 

133| 58] 103| 16 2] 58| 48] 79]  — 

20 | 173| 231| 195] 17| 176| 169] noa]  — - 

124] 52] 78 12 — 55| 45| 95|. 30 

212| 142] 187| , 112| iz] 142] 154| 185| 18 

125 50 43 -.. — 85 73] 148| 43 

198| 91| 174| 51| 94| 139| 151| 181 — 

150| 59| 110| 17 —| 69] 71| 125| 43 

228| 207| 220| . 164| 139] 162] 177| 215| 126 

129) . 50| 62| aa]  —| aa] 27] za0  — 

208| 140| 224] 163| 137] 149| 165| 210] 110 

165| 53| 60| 20|  — 30| 70| 120| 29 

210) 190| 250| 210| 170| 165| 212| 220| 132     
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Niedrigste Uferhăhen- 

cote |C,) und conven- 1895 | 1896 | 18917 | 1898 | 1899 

; ar tionell« Hhe des Sece- . 

a GE BILET spiegcls her der 

FI II i ” Sohle 
- 

& e (i Tage | Tage. | 'Tage | Tage | Tage 

8 Qalatz-Pruthmun- | -. C,=430 70 —| 90 — — 

dung 

Bratesch-Sec | C,==1,80 210| 210] 240| - 170| “130| 

: C, = 2,20 133 78 175 50 — 

See | 

Telincea C=040 | 197| 210| 210| 172] 20 

9| Balta Sce 
Somovei Rotundu |: C, = 0,61 193 210 210 162 178 

See e o a _ 
Parcheş = 0,47 195 210 | 210 170 186 

| „=27 93| -:0| 123 0 o 

10 Deltaseen : . 

C, = 22 127] . 78 175 50 0             
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1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 1905 [ 1906 | 1907 | 1908 

BBMBRKUNGEN 
Tage | Tage | Tage Tage | Tape Tage Tage | Tage | Tage 

115) 25| 0 S  —[ 26| 20| | — 

205| 203| 232| 200| 175| 160|. 1s0| 28] 130 

16| 98| 13%] ai] aa]. os] 09] aus] al. 
210| 192| 210) 210Ț 97| 191| 20| 20| 180 

210| 159| 210) 210| 191] za] 210| 210| 130 - 

210| 190| 210] 210| 93] 1s4] 210] 210| 155 

122| 34| as 0 o] 22| aa]. 10 0 
176 98| 13: 31 11 92| 128| 116 4 
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Felder crgiesst, als andererscits die Zeit wie lange sic mit Wasser bedechkt 

sind. In der beiliegenden ziffernmăssigen Aufstellung (Tabelle No. 2) 
wird das Uberschwemmungsgebict in Regioncn cingetcilt und fiir jede 

Region die Dauer des Ilochwassers iiber cine festgesetzte H5he, fiir cine 

Reihe von 14 aufeinanderfolgenden Jahren 1895—1908, gegeben; diese 

willkiirlich festgestellte Hăhe stimmt mit der WVasserstandshăhe von 1 m 

iiber der Sohle der in jenem Gebiete cingeschlossenen Seen iiberein. In 

den anliegenden 2 Figuren (Fig. 7 a und 7 b) wird ebenfalls în graphischer 
Weise fir 10 Regionen der bedeutendsten permanenten Seen auf cine 

Reihe von 15 Jahren (von 1894 bis 1908) die Dauer des Uberflutens der 
Ufer und die Dauer des Wachsens der Donau îiber cin um L. m iiber 

der Teichsohle gelegenes Niveau dargestelit, also den Zeitraum, în dem 

die Speisung dieser Seen mit Donauwasser durch Gârlas (Rinnsale) vor 

sich gehen kann. : 
Um jedoch den Finfluss des Donauhochivasscrs auf die Balta und 

die Art, wie sich sein Austreten auf das Uberschiemmungsgebict 

vollzieht, richtig zu crkennen, miissen wir noch die Ildhenlage dieser 

Terrains iiber dem Minimalwasscrstand der Donau und deren Relief 

kennen lernen. Dank den scit fast 4 Jahren von mehreren Ingenicuren 

der Fischereidirektion unter Î.citung der Herren Ingenicure Roco und 

VioRaşcu an Ort und Stelle ausgefiihrten Autnahmen war es ermiglicht 

worden, fiir den 'grăssten Teil der Donaubalta das “Liingenprofil der 

Ufer und eine Reihe von Querprofilen aufzustellen. 
In der zilfernmăssigen Aufstellung No,3 ist cine Reihe dieser Daten auf 

geziihlt, welche uns cin allgemcines Bild der Configuration dieser Terrains 

geben und zwar: 1) In drei' Reihen wird fiir jedes Gebiet speziell die 
Maximal- und die Minimalhâhe des Ufers im Verhiltnis zu dem drtlichen 

Minimaliwvasserstand gezeigt, somit eine allgemeines Bild iiber das Lings- 

profil des Donauufers gegeben ; 2) In cincr anderen Reihe ist die Hâhe 

der Sohle der bedeutendsten Seen jenes Gebictes, also der ticfer Jicgenden 

Teile angegeben, und 3) in der letzten Reihe finden wir die Hăhe der 

Sohle der Gârlas verzeichnet, bei welchen die Alimentation oder der 

Abfluss der Seen beginnt. 

Auch in den Figuren 9—34 sehen wir cine Reihe von Quer- 

profilen welche durch dic Gebiete der wichtigsten Seen der Balta, der 

ganzen Donau entlang, nach allen Richtungen gelegt sind, um so cin 

-genaueres Bild der Lage, Natur und der hydrographischen Verhăltnisse 

dicser Seen zu schaffen. 
Die allgemeine Configuration dieser Terrains (Fig. 8) ist ctua 

folgendc:: 

In der Năhe des Flussufers befindet sich eine, gewohnlich cinen 

Meter iiberschreitende, Erhăhung, welche sich parallel mit dem Ufer
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VEGETATIONSBILDER AUS DEM SEE CRAPINA.



TAFEL II. 
VEGETATIONSBILDER AUS DEM SEE CRAPINA. 

  

FIG. 1. (oben) Am Rande des Sces in der Schilfregion, an der Miindung der Gârla 

Catanelor. Im Hintergrunde sieht man die Berge der Dobrudscha. 

FIG, 2. Vegetationsbild am Baltarande. Links cine Weidengruppe mit zahlreichen 

- Kormoran-Nester (Carbo cormoranus); rechts Schilfdikicht (Phragmites conmi- 

munis), vorne reiche Vegetation von bliihenden Secrosen (Nymphaea alba), 

die an der Oberiliche des bewegungslosen Wassers schwimmen.



. 
€ 

“
V
N
I
d
V
I
D
 

IAS 
W
a
 

S
N
V
 

U
A
A
T
I
A
S
N
O
L
L
V
 
L
A
D
A
 

          

E] 

    

 
 

Z
a
 

iz; 
P
I
E
S
E
I
 

Î
S
 
L
a
 
O
I
 

R
d
 

ace 
Ă 

_
m
 
N
a
 

                                     

t
a
 

Sa R
s
 

LDA 
Tel 

= 

   

marimea 
m
t
!
 

s
o
r
a
 

m
 

 
 

OBERSCIIWEMMUNGȘGEBIET DER DONAU. . ANTŢIPA 

 



TAFEL III 
VEGETATION IN DEN SEEN.



_TAFEL III. 
VEGETATION IN DEN SEEN. 

  

FIG. 1. (oben) Der See Zinculeasa aut der Insel Braila bei der Biegung des Macin- 

armes. (Ein Sce mit seichtem Wasser). Im Hintergrunde sieht man die Macin- 

berge, in zweiter Reihe den Weidenwald, der am Ufer des Sces noch ganz jung 

ist. Im See selbst (Vordergrund! Vegetation von Carex, 7yfha und ver- 

schieden Schwimmpllanzen wie: Nyrnflhae alba riit grossen weissen Blumen, 

Nuphar luteum cte. i 

FiG. 2, Eine «Gârla» im Schilfdickicht am Ende des Brateş-Sees im Gebicte von 

Schivitza; die Oberiliiche des Wassers ist mit Wasserlinsen (Lenuta) so 

rcich bedeckt, dass das Wasser gar nicht mchr sichtbar ist und der Anschein 

cines mit Gras bewachsencn Erdbodens erweckt wird. An den Rândern des 

Schilfdickichts (Phragmites comanunis) ist cine Reihe von Fischsperren aus 

Rohr, zum Abfangen der aus denmi Schilf in den Bach tibergehenden Fische, 

aufgestellt. , 
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hinzicht, în seiner ganzen Liinge eine Art natiirlichen Deich bildet und 

„Grindul malului (Uferwall) genannt wird. Dieser Wall ist durch die Ab- 

lagerung der Sinkstoffe des Flusswassers zur Zeit der Uferiiberschreitungen 

gcbildet worden : Die Gewiisser verlieren, sobald sie ihr Bett verlassen, 

allmăhlich ihre bisherige Geschwindigkeit, und setzen die von ihnen 

aufgefiihrten Alluvialstoffe in Form cines Deiches ab. Gegen die Balta zu, 

weist dieser Wall eine langsamere Inklination auf, und dehnt sich, indem 

  

  

  
  

        ip a 
ZISE 

Fig. 8. Allgemeine schematisicrte Ansicht cines Teils des Uberschwemmungs- 
gebictes der Donau. Man sicht den Uferwall (Grindul Malului), dann cine Reihe 
prosser Seen ncbst ihren Gârlas, cinige Japsche, iiberschwemmbare Terrains mit Wei- 
defliichen und YVeidenbiumen, ferner cinen ctwas hGheren Grind, unten an der 
Steilwand des Inundationsgebietes eine ausgetrocknete Gârla, und endlich die Steil- 

wand selbst, die unser Gebiet begrenzt. 

cr allmăhlich niedriger wird, auf relativ grosse Entfernungen aus, die 
manchmal, wie z. B. im Delta, die Lănge von. 1—1,5 km erreichen. 

Durch diesen natiirlichen Deich ist die tiefer: liegende Balta vor 
dem Fochwasser geschiitzt, solange dieses nicht cine grăssere Hăhe errcicht. 
Dicser Wall ist auf seiner ganzen Lânge, von Zeit zu Zeit, durch schmilere
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TABELLE 
    
    

  

  

                

Uferhâhe îiber | Die wichtigsten Scen des 
dem Niederwas- , 

, serstand Gebictes 

2 & Minimum 2 io 

ş | GEBIET | E [iti e ls 
5 E lueeiiett] Name a | 
= m zu ergiessen 9 ză 5 

= Meter Meter a Să3 

1] Bistreț-Bechet . . . « 4,28] Nedeia i 2,74 

2| Bechet-Corabia . . . sI 4,50| Potelul 100| 2,00 

3] Corabia-Zimnicea . , 6,30 4,98] Suhaia 1,85| 2,85 

4| Zimnicea-Giurgiu . . 8,58] . 4,50) Mahâru 2,41) 3,41 

5| Giurgiu-Olteniţa 6,91 4,50] Greaca 1,34 2,34 

[ Sticlele 155| 2,55 
6| Oltenița-Călăraşi . . 6,20 4,78) 

| Boianu 1,70| 2,70 

1  Idem ......| 17,10 4,70] Călărași 1,48] 2,48 

(Şerban 

Ulmu 

8] Domeniul Brăilei . . —| 4,001)|! Lungulcţu 0,s0| — 1,80 
(basinul Filipoiul şi 

Corotişca) Boboc. 

Paţiu 

8 bis | Domeniul Brăila .. — 4,50] Dunărca-Veche — 792)  — 
(Dunărea-Vechc) în 

4,20] Măcin-Carcaliu 2,00] 3,00 

9| Secţia IV .. .. — 4,20] Igliţa 1,55] 2,55 

4,50 Armanu-Turcoaia 225| 3,25 

10| Secţia V. ...... — -4;30| Crapina — 0,17] 117 

11| Galaţi-Gura Prutului. | 5,05 430| Bratesch 0,80, 1,80  



. 
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No. 3 

Zuflussgârla Abflussgârla 

lo sia FITIȚE | 
sas pas 52 222| BEMERKUNGEN 
AS 2538 N 5 e ă35 

N 7 ag ame 575 da 

BOS gts zoo Ess 
gas |Egs3s* 

Nedeia 0,80 | 

Orlca 2,75 ! 

Câlmăţuiu —| Gura Bălții — i 

Cama 2,32 - 

Comasca 2,50] Argceşelul 2,00 i 

|Gura Dohanul 

| 2,90] Gârla Botul 2,60 | 

Gârla Scoiceni 

. ! 
G. Botului 0,70] Jirlău 225 ; 

Dimulcasa 0,61 | 
| 

Titcovul 1,05] Filipoiul 0,63 | 

1) Die Coten be- | 
ziehen sich auf den | 
Niederwasserstand! 
in Braila. 

Filipoiul — 0,63] Coroţişca 0,63 

Dunărca-Veche 1,03| Dunărea-Veche. 1,22 

G. Cosma 2,05 

Gârla (verschlammt) — — — | scichter Ghiol 
potmolit 

Gârla Armanului 0,58] Priv. Armanului 2,85 

Ciulineţul [20489 | (058 pr) 
Gârla Crapina 1,69] Ciulineţul ((atan.) 1,54 

Gârlele Prutului — | Ghimia 2,02                    
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au eâhe îiber Die wichtigsten.Scen des 
em Niederwas- . 

, serstand Gebietes . 
o ' == 

, E | ir | Țzez 
a G E B LlET E Wasser an = 273 

S "7 || fângtsi o 33 

e 5 tiver die Uter Name a ăia 
= a zu ergiessen 9 zau w || 255 
= Meter Meter S4Z 

| Parchceș — 0,47 0,53 

12] Somova ..... 3,90 2,20] Telincca — i 0,60 

| Rotundu l— i 0,39 

[ Dranov — 200|  — 

13] Dic grossen Seen. . — — 
l Razim — 2,75]  — 

Roșu — 1,80]  — 

Puiulcţ 

Puiu — 1,50 — 

14| Insel St. Georg. . - — — 
Obretin 

Gorgova — 1,80|  — 

Isacov 

[ Merhci 

15| Inscl Kilia. ....- — — l-ose — 

l Răducu | 
Matiţa — 10) 
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Zuflussgârla Abilussgârla 

zi sie 
35583 s 3 52 £| BEMERKUNGEN 
PE aste PE usa 

Name 52 Sta Name 5zhisă 
gas sisu 

Ss iţe za şt Zass Za $ 

| 
Câlugărilor + 1,50 

Ivancea + 1,50 

Somova — 0,30] Somova — 

Cacintina-Cern. + 0,70] Dranov în Razelm — 2.20 

, Gura Portiţa — 2,00 . 
Canal Kânig Carol 1.|  — 2,00[+ Gura Dunavăţ. 

(la Razim.) — 2,00 

Cura Buazului || __200 
prin Sinac | ' 

[> vătafului — 

Gârla dela Mila 2 -— [6 Impuţita — 0,30 5)] 5) Mindung în's 
| Meer. 

Gârla dela Mila 7 — 

[Rusca — 

| |icor — 

Gorgova — | 

Dic stromaufwiirts 
gelegenen Gârlas Sulimanca — 0,30 
Lopatna, ctc. 

|          
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x 
x 

oder breitere Einschnitte, wie Miindungen von grâsseren oder kleineren 

Gârlas, Briichen etc., unterbrochen. 

Das dahinter gelegene Terrain weist stellenweise auch Erhâhungen 

auf, welche nur sehr selten iiberflutet werden (Grinduri), andere Stellen 

wiederum sind weniger hoch (Uberschwembare Terrains), andere 
endlich ganz tief gelegen. Letztere sind die Seen în denen sich das von 

den Uberschwemmungen zuriickgebliebene YVasser ansammelt. Einige 

davon mit hâherer Sohle und kleiner Oberfiiche bilden die sogenannten 

Japsche, Temporăre Tiimpel, etc. welche wăhrend des Sommers 

austrocknen, wâhrend andere, mit ausgedehnter Flăche und tief gelegener 

Sohle, permanente Seen bleiben. 

Diese permanenten Seen werden auch durch cigene Gârlas ge- 

speist und ziwar 1.) durch cine talabwiirts gelegene Gârla, welche A bfluss- 

gârla heisst, die nach dem Hochwasser als Abfluss dient bis zu dem Zeit- 

punkte, wo der See sein normales Niveau erreicht. Dagegen im Friihling 

und im Herbst zur Zeit der Uberschwemmungen, bis das Wasser das Ufer 

iiberschreitet, dient sie als Zuflusseârla, und 2.) durch eine oberhalb gelegene 

Gârla, Zuflussgârla oder Alimentationsgârla genannt, die nur zur 

Alimentation dient. Ihre Miindungen, sowohl in der Donau als auch in 

den Sce, sind durch ihre cigenen 'Anschwemmungen versperrt, so dass sie 

erst dann în Tătigkeit tritt, wenn das Donauwasser cine grosse Hohe er- 

reicht hat. 
Viele von den grossen Gârlas sind ihrer Entstehung nach chemalige 

versandete Arme der Donau, so z. B. l.opatna, Şonda, Dunăvăţul, 

Gâsca, Dranovul, etc. im Deltagebiet, Ciulineţul, Corotișca, 

Dimuleasa, Filipoiul, Saltava, Botu, Cama u.s.w,u.s.w. 

Auch die Gârlas stromabwărts sttzen, solange sie zur Speisung - 

dienen, an ihrer Miindung eine Sandbank (Prag) an, da einerscits 

das Donauwasscr îm Augenblicke seines Ubertritts seine Geschwindigkeit 

herabsetzt und folglich an der Miindung einen Teil der mitgefiihrten 
schwereren Alluvialstoffe absetzt, andrerseits verliert es, sobald es beim 

See ankommt und. dort stehendes Wasser antrifft, seine Geschwindighkeit 

vollstândig, und schligt folglich dort auch die feineren Alluvialstoffe 

(feinsten Schlamm), welche es mit sich fiihrt, nieder. Diese letztere Bank, 
d. h. die von der Miindung der Gârla in den See, bleibt dauernd und ist 

fiir den See ein guter Schutz gegen volistiindiges Austrocknen, dagegen 

die Bank an der Miindung in die Donau wird in de: Zeit, wenn der Bach 

als Abfluss dient, vollstiindig wegge vaschen und gestattet dadurch, dass der 

See bei einer neuen Hochflut wiederum mit Wasser versorgt werden kann. 

YWir beobachten hier somit einen langsamen Ausfiilungspro- 

zess der Seen, einen Prozess gegen welchen sich diese selbst zu verteidi- 
gen suchen, îndem sie an den Miindungen ihrer Gârlas und besonders an der
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Betrachten wir dic ziffernmiissige Aufstellung der Tabelle” No. 3, 

so schen wir, dass die Sohle aller Seen am Ufer der Donau bis zur 

Miindung des Pruth, viel hăher liegt als der entsprechende Minimal- 

wasserstand der Donau und eine Schwankung von 2.41 m. bei Mahâru 
bis zu 0.80 m. bei Brateș, aufiveist. 

Von der Pruthmiindung abwiirts beginnen die an den Ufern der 

Donau liegenden Scen ctwas tiefer zu werden, so, dass die Sohle der 

Seen von Somova (Somova, Rotunda, Parcheș, etc.) zivischen 40 und 
60 cm. unter dem Niederwasserstande von Tulcea variiert. 

Nur die Seen des Donaudeltas und die grossen Kiisten-Scen haben 
cinc grossere Ticfe, zwischen 1,830m und 2,75 m unter Null des Schwarzen 

Mceres, 

Vergleichen wir nunmehr die Angaben der 3 ziffernmiissigen Auf- 
stellungen beziiglich des Hochwassers, sciner Dauer und des Niveaus des 

Ufers und der Uberschwemmungsgebicte, sowie der Scen und deren 

„Gârlas, so werden wir uns cine Vorstellung îiber dice Art und Wocisc, 

wie die Alimentation der Seen vor sich geht und îiber das Uberfluten 

unscres Gebictes machen kănnen. . 

Sobald das Wasser der Donau bis zu ciner, dem Normalniveau des 

Wasserspiegels der Seen (Hohe der Scesohle plus ungefihr 1 m) gleich- 

kommenden H5he ansteigt, beginnt es durch die von den Scen talab 

liegenden Gârlas einzutreten, fillt sie ganz mit Wasser und breitet sich, 

stetig wachsend, iiber grosse Strecken immer mehr aus. Wichst das 

Donauwasser noch mehr, so beginnen auch die bergab kommenden Gârlas 

grosse Mengen Wassers cinzufiihren, so dass die Fliche der Seen auf 

Kosten der Feldflichen immer grâsser wird. Schvillt das Wasser noch 

weiter an und reicht es bis zum Niveau der ceventuellen Gârlaschwellen 

und der niedriger gelegenen Uferteile, so ergicsst es sich auf das Feld 
und iiberschwemmt die ganze hinter dem Grind des Flussufers liegende 
Flăche, so dass nur noch die weiter innen gelegenen Grinduri und der 
natiirliche Ufenwall frei bleiben. 

Aus cinem Vergleich der Angaben. dieser 3 Tabellen kănnen wir 
erschen, în wicviel Jahren sich jeder cinzelne Fall zutrigt. Dass dic Balten 

nur sehr wenig gespeist werden, und dass das ganze Gebict nicht iiber- 
flutet wird, trifft nur schr selten cin; so z. B. in den Jahren 1884, 1894 
und 1904. Viel hiiufiger kommt es vor, dass die Seen gut gespeist wer- 
den und so ihre Oberfiiche ausdehnen, ohne dass jedoch das ganze 

iiberschwemmbare Gebict mit Wasser bedeckt wird. Ebenso hiiufig ge- 

schicht ces, dass das Friihjahrshochwasscr sehr gross ist, sich sogar iiber 

die Ufer ergiesst, dass aber seine Dauer eine sehr geringe ist.
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Aus all diesem ist zu ersehen, dass je nach der H5he und der 

Zeitdaucr des Hochwasserstandes der Donau, auch das Aussechen unserer 

Terrains in dem Uberschwemmungsgebiete von Jahr zu Jahr wechseln 

kann und hicdurch auch gleichzeitig die Art ihrer Erzeugnisse gcândert 

wird. Wâăhrend uns ein Jahr ungcheuere, fischreiche Seen bringt, sehen 

wir în andern Jahren Ackerflichen mit reicher Ernte, in andern Jahren 

wiederum cine Menge Siimpfe und. îirmliche 1Veideplătze, u. s. w. 

In folgendem wollen wir genauer betrachten, wie diese Gebicte heute 

bewirtschaftet werden, und :velches ihre Erzcugnisse und Ertriignisse sind. 

II. KAPITEL 

SPEZIELLE BESCHREIBUNG 
DER VERSCHIEDENEN TERRAINSFORMEN DES 

UBERSCHWEMMUNGSGEBIETES.—IHRE 
GEGENWÂRTIGE PRODUCTION UND RENTABILITĂT. 

Wie aus dem vorigen Kapitel zu erschen war, besteht unser Donau- 

iberschwemmungsgebiet aus permanenten grossen Seen, Gârlas (Rinnsale 
oder Verbindungskanăle der Scen mit der Donau oder der Seen unter- 

einander), Schilfwaldungen, kleineren Seen, temporăren Pfiitzen (Japsche), 

Tiimpeln, die fast alljăhrlich zur Sommerzeit austrocknen, aus tiefer ge- 

legenen, lcicht iiberschwemmbaren und aus h5her gelegenen 'Terrains 

welche nur dann iiberflutet werden, wenn das Wasser die Ufer iiber- 

schreitet, und: aus hohen Wăllen (Grinds) die nur bei ausserordentlichen 

Hochfluten vom Yasser bedeckt werden. | 
Diesc Terrainformen sind in den verschiedenen Regionen verschieden 

unter cinander verteilt : Im Donaudelta herrschen die permanenten grossen 

Scen mit ticfer Sohle und Schilfwaldungen vor. Im Gebicte von Piua- 

Petrei bis Tulcea iiberwiegen gleichfalls die permanenten grossen Seen 

— die jedoch hier kleiner und weniger tief sind —sowie Pfiitzen und 

tiefgelegene iiberschwemmbare Terrains (welche auch nur durch Gârlas 

iiberfiutet werden kânnen). Donauaufwărts sind die Tiimpel und iiber- 

schwemmbaren “Terrains vorherrschend, wăhrend die grossen permanenten 

Seen hier viel weiter voncinander entfernt liegen. - 

Um die Art ihrer Produktion und das heute angewendete Ausbcu- 
tungssystem kennen zu lernen, wollen wir jede dieser Terrainformen 

einzeln vornehmen und nach einer-kurzen Beschreibung vom physika- 

lischen Gesichtspunkte aus, ihre: -Produktion und Rentabilităt în den Jahren: 

der Uberschwemmungen und în den Jahren der Diirre betrachten.
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TAFEL IV. 

GESAMME-ANSICHTEN AUS DEM UBERSCHWEMMUNGSGEBIETE UND 

VERSCHIEDENE GARLAS AUS DER DOBROGEA, 

  

FIG. 1. Gesammt-Ansicht der Waâăsser des Gebietes Isaccea, aulgenommen vom 

Hiigel oberhalb der Stadt. Ganz im IHintergrunde ist das Uberschwemmungs- 

gebict der Donau vân Bessarabien zu sehen; die eigentliche Donau ist an 

einer Reihe Weidenbiume zu erkennen, welche an cinigen Stellen lichter 

wird und das Wasser durchscheinen lisst. Der Donauarm vor der Stadt 

Isaccea ist durch das fortdauernde Anwachsen der mit Weiden bewachsenen 

Landinsc!, als cin verkimmerter toter Arm sichtbar. Am unteren Ende der 

Stadt sicht man, ic aus dem Arme von Isaccea die «Gârla Hambarului» 

abzweigt, die auf einer langen Strecke an den Weidenbiumen zu erkennen 

ist, und dann das Uberschwemmungsgebiet durchschlângelt, um schliesslich 

in den See Peatra (<Ghiolul Petrei») zu fiihren. 

FIG. 2. (rechts oben) Eine Kriimmung des alten Dunăvetz: Oben auf der Anhdhe sieht 

man das Dorf Dunăvătzul-de-sus; die 'Bogenlinien unten zeigen, wie sich die 

Gârla Dunăvăţului langsam zuriickgezogen und îhr Bett gewechselt hat. 

FIG. 3. (links unten) Die Gârla Cragina (auch «Gârla lata» genannt) mit dem Fisch- 

wehre. Die Photographie wurde în den ersten Tagen des Monats Juni auf- 

genommen, als die Fluten schon zuriickgingen. 

FIG. 4. (rechts unten) Der Ciulineţul an der Stelle, wo er den Felsen von <Biseri- 

cuța> umspilt und sich în mehrere Arme teilt. Links die «Gârla Lățimea». 

Vorne die Veșetation des Uberschwemmungsgebietes.
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A. Die grossen permanenten Donau-Seen. : 

Dic grossen permancenten Seen des Donauiiberschwemmungsgebietes 
konnen nach ihrer Lage, Natur und Ticfe, sovie nach der Art ihrer 
Wasserspeisung în drei Kategorien cingeteilt werden : 

1. Die Scen an den Donauufern; . 
2. Die Seen auf denim Flussbette entstandenen In- 

seln (die Scenauf der Insel Braila, auf der Insel Borcea u. s, w.), deren 

  
Fig. 15. Der Sce Muhâru mit der Gârta Cama. (Situationsplan mit Angabe des 

Querprofils von Fig. 16), 

Sohle wenig hăher als der Niederwasserstand der Donau ist, und welche 
nicdrige und leicht zu iiberflutende Ufer aufiveisen ; 

3. Die Deltaseen, welche tief sind und deren Sohle unter dem 
Niveau des Schiwarzen Meeres liegt. Ihre Sohle war einst wahrscheinlich 
Meeresboden oder Boden des Donauestuars. 

Jeden der grossen permanenten Seen der Donau besonders zu be- 
schreiben, hiesse — wenn es auch noch so interessant văre — zu sehr in 
Einzelhciten eingehen und von - dem durch dieses Werk angestrebten 
Endzicl zu weit ablenken. In folgendem wollen wir jedoch eine genauere 

Anuarul Instit. Geolugic al României, lol. IV, Fasc. 1]. ” 4



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

  

  

  
 
 

 
 

  | | 
şmetr! 

” 

1 
>
 

4 

1] 
L] 

E 
a
 

4 

«| 
& 

Z 

e
 

2
 

| 
, 

3 
5 

' 
v
e
 

: 

P
F
 

. 

E
n
o
 

oc 
coco 
o
a
n
a
 
p
o
a
 

pe 
maxime 

ordinare 
___ 

E 
> 

sk 
< 

< 
' 

- 
A 5 

3 
= . 

1 

zi o . 
i 

e a 
. 2 

4
8
0
0
 

+ 
4 3 

Fig, 
17. 

Der 
See 

Mahâru. 
Qucrprofil. 

nonanennneaenaaanee 
Mittlerer 

H
o
c
h
w
a
s
s
e
r
s
t
a
n
d
.
 

D
o
n
a
u
-
M
i
n
i
m
a
l
w
a
s
s
e
r
s
t
a
n
d
 

(Pegelnullpunkt). 

a .
9
 

 



  

DAS UBERSCIIWVEMMUNGSGEBIET DER UNTEREN DONAU 51 - 

Beechreibung von einigen Seen oder cinigen Gruppen von Seen, die als 
Typus fir jede der drei Kategorien gewâhlt wurden, gcben und gleich- 
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zeitig fir jede besonders sowohl Produktion, wie auch die Art und 
Weise vorfiihren, wie diese jedes Jahr im Verhăltnis zum Wasserstande 
der Donau variiert. ”
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Bevor ich jedoch die Produktionsdaten fiir jeden dieser Scen und 

ihre Schwankungen im Verhiltnis zum Wasserstand anfihre, muss ich 

noch einer allgemeinen Frage Erwăhnung tun: 

Welches sind die natiirlichen Faktoren, von denen die Fisch- 

produktion des Donaugebietes im allgemeinen abhiingt. 

Wenn ich diese Frage hier cinschalte und mit cinigen Worten be- 

spreche, so sche ich mich hiezu um so mehr veranlasst, als iiber diesen 

Hauptpunkt noch grosse Unklarhcit herrscht und aus Unkenntnis der 

Grundprinzipien grosse Fehler gemacht werden lkonnen, welche geeignet 

sind, die ganze Frage, mit der wir uns spiiter beschiăftigen wollen, năm- 

lich die Frage în welcher Weise die Melioration und bessere Verwer- 

tung der verschicdenen Terrainarten im Uberschwemmungsgcbicte der 

Donau vorgenommen werden miisste, auf falsche Bahnen zu leiten. 

Das Ertriignis cines Sces an Fischen ist keineswegs von der Ticfe 

des “Teiches, sondern von der Grosse der mit Wasser bedecliten Fliche 

abhângig. So wie beim Ackerbau die în dem Boden sich vorfindenden 

Nanrstoffe sich in Getreide umsetzen, ebenso wandeln sich auch bei der 

Fischerei dieselben Nihrstoffe des Bodens în Fischfleisch um. Je grosser 

“also der zur Fischzucht verwendete Boden ist, und von je besserer Qua- 

lităt er ist, um so grăsser wird auch das Ertrăgnis sein. 

Der Fisch (der Karpfen und die anderen Ciprinoiden) brau- 

chen, um sich entwickeln und wachsen zu kSnnen nicht tiefes son- 

dern cher scichtes Wasser, durch das die Sonnenstrahlen leicht dringen 

kânnen, so dass die Entwicklung der Infusorien, Algen, Crustaceen 

und aller Microorganismen, die den Fischen zur Nahrung ! dienen, 

rasch vor sich geht. Je grăsser die Zahl der Calorien ist, um so 

rascher wird sich der auf den soeben îiberfluteten Pflanzen abgelegte 

Fischlaich entwickeln, ohne dass die Gefahr fiir ihn besteht, von an- 

dern Fischen oder verschiedenen Feinden vernichtet zu werden. 

Je grâsser die Wărme ist — selbstredend ohne dass die erlaubten 

Grenzen îiberschritten werden — um so besser nâhren sich die jungen 

Karpfen und die anderen Spezies der Ciprinoiden, — welche die haupt- 

săchlichsten Bewohner unserer Seen sind, — um so rascher wachsen sie. 

Ein junger 2 sommriger Karpfen, der im Friihjahre cin Gewicht von un- 

gefiihr. 0,5 kg. hat, erreicht im Herbste, wenn er gute Nahrung und ge- 

niigende Wărme findet, bis zu 1,5 kg., also cine Nettozunahme von 

200%/,. Und da auf einem Hektar bis 600 solcher jungen Fische gut 

ernăhrt werden konnen ergiebt sich, dass das Nettoertrăgnis am Ende 

dieses Jahres 600 kg., das Bruttoergebnis 900 kg. Karpfen betrăgt. Bei 

Kalte, zur Winterszeit hăren die Fische auf, Nahrung zu sich zu nehmen
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und zu wachsen; sie suchen vielmehr tiefere Stellen auf, wo sie sich in 
Scharen ansammeln, um zu iiberwintern. 

WVenn also in cinem tiefen Wasser zur Winterszeit grosse Mengen 
von Fischen gefangen werden, so stellen diese nicht, wie man glau- 
ben kănnte, die Produktion dieser Geivăsser dar; die Fische wurden viel- 
mehr auf dem iibersch vemmten Gebiete crzeugt, das ticfe Wasser aber 
ist nur das Reservoir, in das sie sich zum Uberwintern zuriickgezogen 
haben. Hier wachsen sie nicht nur nicht weiter, sondern verlicren noch 
von ihrem Eigengewichte. Die Fischproduktion hiingt so sehr von der 
Qualitit des Bodens, iiber dem das Wasser steht, ab, dass wir heutzu- 
tage genau wissen, dass die Produktion auf cinem guten Boden, das Dop- 
pelte von der auf cinem schlechten Boden erreichen kann, und dass es Fisch- 
ziichter gibt, welche sogar den Boden extra diingen, bevor sie ihn mit 
Wasser iiberfiuten, um so die Produktion zu vergrâssern, 

Ebenso ist es eine Hauptbedingung fir die Vergrăsserung der Pro- 
duktion, dass der Boden, auf dem sich die Fische wâhrend des Som- 
mers vermehren und wachsen, wăhrend des Winters trockengelegt und 
dem Froste und der Liiftung ausgesctzt wird. Auf diese Weise bleibt 
er von Unkraut, sowie von Săuren und Huminen frei. Wenn er wihrend 
des Friihjahre dann wieder iiberschwemmt wird, bekommt er cine ncue 
ausscrordentlich grosse Produktionskraft. 

Diese Hauptgrundsitze entsprechen so sehr den 'Tatsachen, dass 
heute die systematische und intensive Fischzucht in kiinstlicher Weise das 
befolgt, was sich bei uns in natiirlicher Weise zutrăgt. Tatsăchlich wer- 

„den bei den grossen 'Teichwirtschaften în Bihmen,. Galizien, Schlesien 
u. s. W. în jedem Friihjahre ausgedehnte Flichen durch Uberflutung 
in kiinstliche, seichte 'Teiche verwandelt, in welchen die Karpfen bis zum 
Herbste heranwachsen; im Winter aber werden- diese Teiche wieder 
trocken gelegt, wăhrend die: Fische zum Uberwintern în cigenen kleinen, 
aber ticfen 'Bassins untergebracht werden. - ' 

Daraus geht hervor, dass die Produktion der Fischereien im direk- 
ten Verhăltnisse mit der Flăiche des iiberfluteten Gebietes wăchst ; je 
grosser die Gewiisser und die von ihnen bedeckten Flichen sind und je 
linger das Steigen der Fluten andauert, um so grosser ist auch die Pro- 
duktion. Wenn auch mit dem Riickgang des Wassers der Fisch in die 
Donau oder in den tiefen Teich fliichtet, so ist er trotzdem nur ein Pro- 
dukt der iiberschwemmten Iândereien, und sein Fleisch aus den în Jenem 
Boden vorhandenen Năhretoffen gebildet. Den besten Bezveis hiefiir gibt 
uns die “Theiss, wo die friiher dort vorhandenen grossen Fischereien in- 
folge der Deichbauten und der Trockenlegung der Uberschwyemmungs- 
gebiete dieses Flusses, plătzlich verschivunden sind. 

Aus alle dem geht also hervor, dasş als gute Jahre fiir die
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-Fischproduktion, die Jahre mit grossen Uberschwemmungen 
zu betrachten sind. Je ausgedehnter die mit Wasser be- 
deckten Flăchen sind und je linger das Hochwasser auf 
ihnen stehen bleibt, desto grisser muss auch der Ertrag 
sein. 

Um diese Abhingigkcit der Fischproduktion von der Grăsse der 
iiberschwemmten Flăche besser zu verstehen, werde ich noch folgendes 
hinzufiigen: Die Fischproduktion ist cine Funktion der vorhandenen Fisch- 
nahrungsmenge d. h. der Menge der kleinen Wasserorganismen wie Crusta= 
cecen, Insectenlarven, Wiirmer, Infusorien, Algen etc. Nun ist der Boden 

  

      
    

Andolins Ciecâneşti 
Sarbi 

“A Mărginani 

Fig. 22. Situationsplan mit Angabe des Querprofils fur Fig. 23 und 24 durch 

den Sec Boian, Sticleanu und die Gârla Botului, 

im Uberschwemmungsgebict der Donau vollgepropft mit den Keimen 

dieser Wasserorganismen, welche hier wăhrend des Nicder vasserstandes 

in verschiedenen Dauerzustănden die Sommerdirre und Trockenhcit, 

sowie den Winterfrost latent lebend aushalten, bis cine neue Uberschwem- 

mung lkommt. YWVenn diese Organismen dann nach cin oder mehreren 

Jahre wieder giinstige Lebensbedingungen bekommen, so entwickeln 

sie sich in der allerkiirzesten Zeit in der iippigsten Woeise. Schon wenn 

der YVasserstand im Flusse sich nur cinigermassen hcbt, ohne dass das 

Wasser sich jedoch iiber die Ufer ergiesst, sondern nur durch Infiltration 

auf den tiefsten Stcllen der iiberschwemmbaren Lândercien als Grund- 

wasser zum Vorschein tritt, auch dann schon sieht man, wie sich hier in kiir-
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zester Zcit cine reiche Hydrofauna und -Flora aus diesen Keimen entwickelt. 

Leider kann ich hier nicht nâher cingehen auf dies interessanten 

Tatsachen und auf die Ergebnisse der verschicdenen Experimente, die 

ich dariiber angestellt habe. Sie zeigen uns aber deutlich dass je grâs- 

sere Flichen des Ubersch'yemmungsgebietes unter Was- 

ser kommen, desto mehr, von den im Boden befindlichen 

Dauerkeimen der Wasscrorganismen zur Entwickelung 

kommen und also, desto grăssere Mengen von.Fischnah- 

rung erzeugt werden. Je grâsser die iiberschwemmten Flăchen 

sind, desto mehr vermâgen die kleinen Algen und andere mikrosko- 

-pische Pflanzen, durch die Vermittlung ihres Chlorophyles, die im Boden 

befindlichen anorganischen Stoffe in organische umzuvandeln, um dann 

den Wasserticren (Crustaceen, Insectenlarven, etc.) als Nahrung zu dic- 

nen und diese dann weiter den Fischen. Somit sicht man also, wie 

die Grosse der Fischproduktion von der vorhandenen Nahrungsmenge 

und die Fischnahrungsmenge von der Grosse der iiberschwemmten 

Flăche des Inundationsgebietes in natiirlicher Weise abhăngt d. h. also, 

dass die Grăsse der Fischproduktion direkt von der Grosse der tiber- 

schwemmten. Bodenfiăche abhângt. 

Nach diesen wenigen Bemerkungen allgemeiner Natur wollen wir nun 

je cinen See oder je cine Reihe von Seen, aus jeder der von uns unter- 

schicdenen drei Kategorien als Beispiel vornehmen und sehen, wvelches 

die Rentabilitat und die Produktion cines jeden von ihnen ist, und wie 

sie von Jahr zu Jahr mit dem Wasserstande der Donau variiert. 

1.. Die Seen an den Donauufern. 

Wir beginnen mit der Beschreibung der Scen der Donauufer, da 

diese die einfachsten sind und îhre Wasserspeisung nicht so kompliziert 

ist, wie die der Seen der beiden andern Kategorien. 

Sowohl vom Gesichtspunkte ihrer Bildung, wie auch von dem 

ihrer Alimentationisweise. aus, kănnen die Seen der Donauufer in 2 von- 

cinander gut zu unterscheidende Kategorien geteilt werden, nâmlich: 

1.) Einfache oder vereinzelte Scen und 2.) Seengruppen 

oder zusammengesetzte Seen. 

1, Einfache oder. vereinzelte Seen. Darunter verstehen wir jene 

grossen Seen, welche durch die zwvei Gârlas — von denen die stromaufwărts 

gelegene, manchmal verschlammt oder auch vollstindig verstoplt sein 

kann — direkt mit der Donau in Verbindung stchen, ohne dass diese 

Gârlas vorerst in eine grăssere Gârla fiihren, durch welche der Sec in- 

direkt be- oder entwăssert wird, ?
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 TAFEL V 
„VERSCHUIEDENE GÂRLATYPEN, .



TAFEL V. 
VERSCHIEDENE «GÂRLA»-I[YPEN. 

FIG. 1, Dic Gârla Samova bei ihrem Durchgang durch das Schilf. 

FIG. 2. (rechts oben) Die Gârla Samova durchfliesst ein Gebiet mit festen Ufern und 

Weidenbestinde am Rande. Die Photographie gibt auch cine allgemcine An- 

sicht des Uberschwemmungsgebictes dieser Region. 

FIG. 3. (links unten) Die Gârla Nedeia mit dem «Zaun» zum Absperren der lische. 

Die Aufnahme der Photographie fand am 20. Mai 1909 statt, als die Fluten 

ihren Riickzug begannen. 

FIG. 4. (rechts unten) Die Gârla und die Fischsperre bei Morughiol, .
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„__ Diese Seen teilen sich Ofters in mehrere Abteilungen, welche be-, 

sonders bei Ficfstand des YVassers sichtbar werden, die aber zusammen 

cinen cinzigen See bilden, der durch die beiden oben erwihnten typischen 

Gârlas mit;,der Donau in Verbindung steht. 
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Die Alimentationsweise dieser Seen mit Donauwasser ist — wie 
bereits Kap. | $ 2 gezeigt hat — tiusserst. einfach: Das Donauwaster 

Anuarul Instit. Geologic al României, Vol. IV, Fasc. 1]. : 5
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dringt zuerst durch dice untere Gârla in den Sce, dann, wvenn die. Donau 

zu steigen beginnt, auch durch die obere Gârla und schliesslich tritt es 

bei noch hăherem Wasserstand auch iiber die Ufer cin. Beim Zuriick- 

gehen des YVassers dient dann die untere Gârla als Abfluss (als Beispiel 

siehe Fig. 19: Der See Greaca mit scinen Gârlas). 

In diese Scekategoric gehăren : Morughiol, Brateș (Fig. 14), die 
Seen Bessarabiens (Cahul, Cogurlui, Ialpug, Catlabug u.s.w.), 

„die Seen des Noian von Brăila, der Seen von Macin, Ghiolu 

Armanu,lglița, Seimeni, Cochirleni, Oltina, Bugeac, Baciu 

und Vederoasa, Greaca, (Fig. 19.), Suhaia (Fig. 14.), Potelu (Fig. 

2), Nedeia (Fig. 10.)u.s.w. | | 
Die Entstehungsweise dieser Scen ist verschicden: Einige sind alte 

Biegungen oder friihere Arme der Donau wic z. B. Ghiolul Dunărea 

Veche, (siehe auch Fig. 22.), Zătonul Gluciului von Hârșova, die 

Seen Belciug, Erinciuc im Delta u. s. w.;. andere sind alte Eros- 

sionstăler, Aestuare oder verlassene Limane an den Miindungen der Ne- 

benfliisse in die Donau, andere gexvâhnliche Depressionen des Uber- 

schwemmungsgebietes, deren Riinder durch die aus den Ablagerungen 

des Flusswassers gebildeten Wălle erhăht urden, andere endlich sind 

Scen mit cigenen Quellen, die wicderum mit der Donau in Verbindung 

stehen (so z. B. der Sce Vederoasa bei Rassova) u. s. w. 
Alle diese aber haben die -cinfache Art der Alimentation mit Do- 

nauwasser, durch die beiden (manchmal ist es nur cine) oben năher be- 

zeichneten typisechen Gârlas, gemcinsam. 

2. Die zusammengesetzten Seen oder Seengruppen. Darunter 

verstehen wir jenc auf cincm Platz vercinigten Scen, deren Abfliisse alle 

einer grosseren Hauptgârla zueilen, dice das ganze Gebict drainiert und sich 

hernach in die Donau ergiesst, so dass vom Gesichtspunkte der Mimentar 

tion alle diese Seen cine Einhcit bilden. . 

Ein grosser Teil der solche Gruppen bildenden Seen 'haben “auch 

direkte Verbindung mit der Donau durch je cine Gârla (welche der strom- 

abwărtsliegenden  Zuflussgirla der einfachen Szen entspricht) ; diese Be- 

wiisserungsgârlas sind jedoch fast alle an der Miindung durch Schwellen 

verstopft und funktionicren nur, wenn das Wasser einen hiheren Stand 

erreicht, so dass die eigentliche Bewiisserung aller dieser Seen, solange 

das Wasser nicht zu sehr gestiegen ist, cigentlich doch nur durch den 

grossen Hauptkanal erfolgt. 

“Als Beispiele aus dieser Kategorie scien die zwischen Gheccet 

und Isaccea gelegenen Seengruppen (die Seen der Crapina 

oder die sogenannten Dobrutscha Fischereien der V. Sektion), dice So- 

miova-Seeu. a. angcfihrt, 

Die Seen der V. FischereiSektio n (siehe Karte No.I)sctzen sich
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einfachen Seen volistindig verschieden. Das ganze Seengebiet, auf dem 
sich derartige Scengruppen vorfinden, war friiher cine grosse, im Flussbctte 
gebildete Insel, wie heutzutage z. B. die Braila-Insel oder die Borcea- 
Insel. Allmăhlich verschlammte der cine der, diese Insel cinschliessenden, 
Donauarme îmmer mehr, verlor sodann an sciner oberen Offnung dice 
Verbindung mit dem Strome gânzlich und 'verwandelte sich in eine 
Jlange Gârla. Diese. blieb aber trotzdem, durch kleinere Gârlas mit den 
Scen dieses Gebietes in Verbindung, so dass nach wie vor die Alimen- 
tation und Entiwiăsscrung dieser Scen fortgesetzt auf. dicsem Wege er- 
folgte. Dic. ganze Insel wurde so allmăhlich dem Ufer angefiigt und 
bildet nunmehr cine an Seen reiche Balta. 

So stelit der Ciulineţ in den Secn der V. Sektion nur Reste cines 
alten Donauarmes dar, der sich von Ghecet bis nahe bei Isaccea er- 
streckte und in sciner oberen Miindung verschlammte, ebenso wie die 
“Gârla Somova (siehe 'Tafel V Fig. a und b, ferner Fig. 32) nur cin 
Uberbleibsel cines ehemaligen Donauarmes ist, der von Isaccea bis Tulcea 
reichte. Genau so wird es—allem Anscheine nach —mit dem Borcea-Kanal 
ergchen, wenn er durch Verschlammung seine Ofinung bei Călărași 
schliesst, und das gleiche geschihe wenn der Macin-Arm, der chemals . 
der Haupttarm der Donau war, sich aber allmăhlich verklcinert hat, 
verschlammen wiirde. Dann wiirde die ganze Braila-Insel dem Dobrud- 
schaufer angeliigt werden. | 

Auf dieselbe Weise haben sich auch andere Seengruppen an der 
oberen Donau gebildet. Dort aber wo wir es mit ălteren Bildungen zu 
tun .haben, ist der Umwandlungsprozess schon weiter vorgeschritten, so 
dass die Sache nicht so klar erscheint, wie bei Crapina und Somova. 
Solcherart sind z. B. dice Seen des Gebietes zwischen Zimnicea 
und Giurgiu (die Seen der Domâne Giurgiu), wo die Gârla Cama, die 
in der Nâhe -von Zimnicea beginnt, unter verschiedenen Namen weiter- 
fliesst, bis sie ihre Miindung bei Giurgiu erreicht, weiter nichts als cin alter 
langer Donauarm ist, der cine an Scen reiche, gross0 Insel umfloss. (siche 
auch Fig. 15 Seite 52). 

Das gleiche gilt von dem zwischen Gura Dohanului und 
Gura Botului liegende Gebiete, wo die Gârla Scoicenii, die 
in der Gârla Bătrână u. s. w. ihre Fortsetzung findet, den Rest cines friiheren 
Donauarmes vorstellt, aus dem sich die Seen: Moştiștea, Boian, Sticlele uus.f. 
(Siehe Fig. 20—22) bewăsserten. Ebenso liegen endlich die Verhăltnisse in 
dem zwischen Gura Botului und Gura Jirlăului eingeschlosse- 
nen Gebiete, wo die Gârla Botului (deren Abzweigung gegen Călăraşi 
hin), mit ihren Fortsetzungen Gârla Mare, Gârla Belecâne u.s. f., nur Uber- 
bleibsel eines alten Donauarmes ist, von dem die Seen Călărași, Sfrederile, 
der Ezerul Gălăţui u. s. w., bewăssert wurden (Siehe Fig. 25, und 26 Seite.
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Bei all diesen îst jedoch der Verschlammungprozess der grossen 

Hauptgârlas noch weiter vorgeschritten, so dass nur kleine Bestandteile 

ihres Oberlaufes _tibriggeblieben : sind, so wie esz. B. nach ciner Reihe 

von Jahren der Fall scin kânnte, wenn die Gârla Ciulinetz bei den 

Crapina Scen volistăndig verschlammen wiirde. 

Die Art und Woeise der “Bildung dieser Scengruppen 

und Gârlas ist ungefâhr folgende : An cinigen Stellen der Donau bilden: 

sich fortwâhrend ncue Inseln, die vorerst noch durch breite Donauarme 

von cinander geschieden sind; mit dem Wachsen der Sandinscln ver- 

schlammen sich die dazwischen liegenden Arme immer mehr, vervandeln. 

  

  

      

Fig. 35. Dic Gârla Somova. 

sich in schmălere und seichtere Donauarme (V crige), bis sie sich an ihrem 

oberen 'Teile schliessen. Spăterhin gliedern sich die Inseln, von denen 

cinige în ihrer Mitte schon verschiedenartige Verticfungen, în denen sich. 

das Wasser ansammelt, wie Seen, Pfiitzen cte., aufwcisen, an cinander oder 

an das Ufer an, wâhrend, die sic friiher von cinan ter scheidenden Arme als 
Scen, Gârlas, lKaniăle von verschiedensten Formen und mit verschiedenen 

speziellen Namen (Zătoane, Za vale, Zatoace etc.) u.s. i, iibrigbleiben. 

Diese Art der Bildung ncuer Seen und Gârlas, die Verwandlung der 

Donauarme in kleinere seichte Donauarme (Dunaritze, Verige), în ver- 

schiedene tote Donauarme (Za toane, Zavale), in grăssere und kleinere 

Gârlas (die facheren Privale ctc.), kănnen wir auch heute noch auf der
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ganzen Linge der Donau bcobachten und dabei schen, wie sich nsue 

Sandinseln aufbauen, alte Donauarme dagegen an ihrer Miindung ver- 

schlammen und sich in Kanăle, Seen u. s. w. verwandeln. 

Ein schănes Beispiel hiefiir haben wir heute auf der Donaustrecke 

zwischen - Silistra und Dervent vor Augen. (Fig. 36). Hicr hat sich am 

Donaulkanale cine Reihe von Inseln (Hopa, Pastramagiul marc, 

Pastramagiul mic, die Insel Ostrov, Păcuiul, Păcuiașul, 

Tălchia, Păcuiul lui Soare u.s.w.) gebildet, welche die Donau 

in die zwei Hauptarme Ploșca und Braţul Ostrovului scheidet. 

Auf der âsterreichischen Karte vom Jahre 1856 sehen wir, dass der Talweg 

des Stromes durch den Bratzul Ostrovului fiihrte, dass aber alle diese Inseln 

klcin waren und weit entfernt voncinander lagen. Seit damals sind neben 

den alten Inseln auch andere ncuc entstanden, und all diesc haben sich so 

vergruissert, dass sic sich zum grossten Teil ancinander gegliedert und zu- 

sammen cine grosse Insel gebildet haben, und. dadurch von den sie cinst 

trennenden Donauarmen. nur cinige Seen, Japsche und Zatons (1) iibrig 

gcblieben sind. Der Hauptarm der Donau bei der Stadt Ostrov der sich 

durch allmăhliche Verschlammung zu cinem schmalen flachen Arm umge- 

bildet hat, wird voraussichtlich mit der Zeit ganz verschwinden, um so, den 

ganzen Komplex von Inseln dem Dobrudschaufer anzuglicdern und da- 

durch das Stădtchen Ostrov vom Wasser abzudriingen, so dass es auf allen 

Sciten von trockenem Land umgeben und von der Donau getrennt wird. 

Ahnlich ist es noch mit vielen Ortschaften an der Donau gegangen die 
friiher am Flussufer lagen und nun ganz weit davon entfernt sind, 

Der Ploșca-Arm, der im Jahre 1856 cin kleiner Kanal, âhnlich der 

hcutigen Borcea war, ist nunmehr zum Hauptarm der Donau geworden. 

Dic Art und Weise der Entstehung und der Umwandlungen, welche 

jeder der Seen durchgemacht hat und noch durchmacht, Schritt fir. 

Schritt zu verfolgen, wăre eine iiberaus interessante Aufgabe, die jedoch 
der enge Rahmen dieses Werlkes nicht gestattet, Ich begniige mich da- 

her damit, wenigstens in allgemeinen Linien die Art und Weisc, wie 

sich diese Umbildungen vollzogen haben und vollziehen, anzugeben. 

Alle Seen der Donâuufer, sammt ihren Gârlas, und die Art ihrer Ali- 

mentation im cinzelnen zu beschreiben, hiesse cbenfalls zu sehr auf De: 

tails cingehen und sich zu weit von dem mit dieser Verăffentlichung in 

  

(1) Unter dem Namen Zaton versteht man einen, in einen flachen See umge-: 

wandeiten, kurzen Donauarm dessen stromaufwărts liegendes Ende ganz verschlammt 
wurde und jede Verbindung mit der Donau ganz verloren hat, dessen stromabwâărts 

liegendes Ende aber, bei Mittelwasser noch mit der Donau in Verbindung ist. Die 

Zaton's an der Meereskiiste sind ăhnliche Bildungen, aber haben cine andere, Her- 

Kunft,. (Siehe dariiber năheres im Kapitel: Physikalische Beschreibung des Deltas).
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ă, Crapina, Jijila, Piatra Călcat Reihe grosser Seen 

Lăţimea und mehreren kleineren Seen und. Wasserlachen zusammen. 
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Jede divser Wasseransammlungen hat eine Zuflussgârla von der Donau, 

die aber mehr oder minder durch Sandbănke versperrt ist; besonders
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die oberen funktionieren nur bei Hochvasser. Alle diese '1Wasserbecken 

stehen aber auch” noch în direkter oder indirekter Verbindung mit cincr 

grossen Hauptgârla, die das ganze Gebiet drainiert, Gârla Ciulineţul 

genannt wird, und so'wohl die Hauptalimentation, wie.auch den Abfluss 

*
9
4
q
a
0
-
S
o
e
r
g
 

se
a 

63
 

"t
a 

  
bewirkt. Diese Gârla, ein alter, an. der oberen Miindung verschlammter 

-Donauarm, fângt oberhalb von Isaccea an und reicht bis Pisica. Heute 

ist die Gârla Ciulineţul aus verschiedenen, nicht natiirlichen  Ursachen, 

grăsstenteils verschlammt; da das Wasser auf diesem Weg nicht. mehr
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aus den“Seen abgeleitet werden lkonnte, suchte es sich einen anderen 

Abfluss, indem es jetzt durch die. kleineren direkt zur Donau fiihrenden 

Gârlas, insbesondere durch die Gârla Crapina abfliesst. Nichtsdestowe- 

niger ist dieser Zustand nur ein sekundărer, auf kiinstliche Weise ge- 

schaffen und erhalten, denn die Gârla Crapina : wurde erst in jiingster 

Zeit von cinem dortigen Fischereipăchter gegraben. Der wirkliche Weg 

des Wassers dieses Gebietes aber geht durch die Gârla Ciulineţul, wie 

auch die hauptstichlichste Entwisserung der Teiche zur Zeit des Nieder- 

-wasserstandes durch diese vor sich geht. 

  

  
    

  

  

Fig. 31. Der Macin-Arm. 

Die Somova-Seen (Fig. 323-4 und 6 Profile) sind ebenfalls aus einer 

Reihe von Seen, wie: Săuna, Rotundu, Parcheşul u. s. w. zusammen- 

gesetzt, mit der Donau durch cine Reihe von <Gârlas», “wie: die Gârla. 

Călugărului, Gârla dela Ivanova u.s.f., verbunden, welche jedoch 

fast alle verschlammt sind und nur dann Wasser zufiihren, wenn das Donau- - 

„wasser eine grăssere H5he erreicht hat. Dieses ganze Gebiet ist aber von 

einer langen und tiefen Gârla der Gârla Somovei (Fig. 35. und Tafel V) 
drainiert, die sich von oberhalb 'Fulcea bis in die Nâhe von Isaccea er- 

streckt, wo sie sich im Schilf verliert. Mit dieser Gârla stehen alle Seen 

-dieses Gebietes in Verbindung, sie fihrt ihnen frisches YVasser zu, wăhrend 

sie zur Zeit des Riickganges des Wassers den Abflusslkanal bildet. 

Die Entstehungs'veise der Seengruppen ist von jener der
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Das 
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TAFBL VI 
” * GÂRLATYPEN AUS DER BALTA BRAILA 1.- :



TAFEL VI. 

GÂRLATYPEN AUS DER BALTA BRAILA |. 

  

Fig. 1. Eine Gârla în der Domăne Braila mit ciner Weidengruppe an ihren Ufern. 

- Fig. 2, Eine Drainagegâria, die Gârla Corotișca, cin Uberbleibsel eines chemaligen 

„ Donauarmes,
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„ TAFEL VII 
GÂRLATYPEN. AUS DER BALTA BRAILA II.



 TAFEL VII. 

GÂRLATYPEN AUS DER BALTA BRAILA II. 

FIG. 1. Eine Bewăsserungsgârla zur Zeit des Wasserticfstandes, nachdem das Wasser 

darin zu fliessen aufgehărt hat. , 

FIG. 2 (rechts oben). Die gleiche Gârla bei. gewâăhnlichem Wasserstand. An den 

Weiden am Uferrande sind die zur Zeit der Hochfut entwickelten Luftwurzeln 

sichtbar, die von den Wurzelstâcken wie grosse Bărte herabhăngen. 

FIG. 3 (links unten). Eine Bewisserungsgârla zur Zeit des Minimalwasserstandes der 
Donau. «Gardul sterp» (Fischwehr) zum Einsperren der Fische ist volistiindig 

aufs Trockne versetzt, . 

FIG, 4 (rechts unten), Dieselbe Gârla zur Zeit gewâhnlichen YWasserstandes, als Ab- 

leitungskanal des Wassers aus der Balta tătig.



TAB, VI. - OBERSCHWEMMUNGSGEBIET DER LONAU. . 
ANTIPA 

    

U 
V
I
I
V
ă
d
 
V
L
1
V
a
 
U
A
 

S
n
v
 
N
ă
d
Ă
L
V
T
I
U
Y
D
 

=
 

- 

 
 

5 
N
 

scapare, 
>   

 
 

 
 

 
 

 
   

 



"TAFEL VIII 
„GÂRLATYPEN AUS DER BALTA BRAILA. ur.



», 

TAFEL VIII. 
GÂRLATYPEN AUS DER BALTA BRAILA UI. 

  

FIG, î. Ansicht des Kanals Corotişca zur Zcit des Wassertiefstandes; nach links der 

__ Anfang eines kleinen, jetzt aber noch trockenen «Privals» (Gerinnes). 

Fc. 2. Die «Gârla Tâncava» (ehemals cin Arm der Donau, jetzt aber cin kleiner 

Abflusskanai, der sich în den «Filipoi» ergiesst); zur Zeit des Hochwassers 

leitet er das Wasser aus der Balta ab und fiihrt es dem «Filipoi» zu.
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-urster Linie verfolgten Zwecke cntfernen. Aus den beigefiigten lKarten, 

wie auch aus den verschiedenen, diese Arbeit beglcitenden Abbildungen, 

Skizzen und Profilen, sowie aus deren Erlăuterungen kann sich der J.eser 

lcicht das zur 'vollstindigen Beschreibung. noch Fehlende crgiinzen. 

* 
* * 

Um die Scen der Donauufer nîhez. kennen zu lernen und um uns 
cin besseres Bild ihrer Produltion und Rentabilitiit geben zu kânnen, 

wollen wir die im Gebiete zwischen Măcin und Isaccea gelegenen, auch 

die Balten des Crapinagebietes genannten Seen, die dic V. Fische- 
reiscktion der Dobrogea (Siehe Karte No. 1) bilden, betrachten. 

YWie bercits weiter oben angegeben wurdc, befinden sich în diescm, 

cine Oterflăche von ungcfihr 16.284 ha. umfassenden G cbiete, cine Rcihe 

von grâsseren und kleineren permanenten Seen und Tiimpeln. (Japsche). 

  

    
  

Tig. 37. Ansicht von dem See Peatra Călcată. 

Alle diese Seen lassen sich, je nach ihrer Lage und ihrei Bewăsserungs- 
art, în drei Haup'gruppen cinteilen und zwar: | 

1. Die Scengruppe von Piatra Călcată, bestehend aus dem 

grossen permanenten Sec Piatra Călcată (Fig. 37) und aus den scichte- 

ren, klcineren Seen: J.canca, Japșa Piatra Roşie, Japșa Rahova und 

Japșa Lungă. Der See Piatra hat bei Tiefstand des Wassers cine 'Ticfe 
von 1,5 m. und wird von der Donau durch drei Gârlas bewiissert, von denen 

die Gârla Pietrei, welche durch die Japșa Leanca în den Sce Piatra 

fiihrt, der wichtigste Alimentationskanal dieser Seen ist. Der See Piatra 

wird ausserdem noch von riickwărts durch die Gârla Ciulineţul mit 

Wasscr versorgt, aus welcher cine kicinere sekundăre Gârla von Luncavitza 

abzweigt und in den. grossen See, durch dic Japşa Piatra Roşie und. 

Japşa Lunga, fiihrt. Diese Gârla tritt jedoch, seit der Ciulincțul nicht 

mehr geniigend Wasser hat, nur zur Zeit des Hochwassers în Tătigkeit. 

Anuarul Instit. Geolosie al Româniui, Vol, IV, Fase. II. 6
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2. Die Scengruppe von Crapina und Pisica, bestehend aus 

dem See Crapina 'und den kleineren Seen des Pisica- Gebietes: Popina, 

Lungu, Buciumul und Caracuș. 

Der Crapina-Sce (Tafel IL u. Fig. 38) hat în der Niederwasserstand- 

periode cine Maximaltiefe von 1;5—2 m. und cerhălt scin Wasser direkt 

aus der Donau, durch die Gârla Ghidriciu und die Gârla Crapina, 

zugefiihrt. J.etztere (Tafel IV, Fig. c) ist cin kurzer, kiinstlicher Kanal. von 

ungefiihr 300 m. Liinge, der vor ctwa 25 Jahren von den Păchtern diescr 

Fischereien gegraben wurde, nachdem die -Miindungen des Ciulineţ und 

des Ghidriciu sich derart verschlammt hatten, dass der Wasserstrom. - 

zu schwach wurde, um hier noch Fischschleusen vorteilhaft anbringen 

zu kânnen. Er fihrt direkt in den See und. bringt dahin auch Do- 

naufische mit, versandet. ihn jedoch in solchem Masse, dass sich an 

sciner Miindung cine gewaltige Bank gchildet hat, auf welcher cin 

ausgedehnter Weidenwald herangeivachsen ist. Heute ist dicse Gârla” der 

bedeutendste Bewiisserungskanal des ganzen Gebictes. 

Der Crapina-See crhiilt'ausserdem noch Wasser durch dice Gârla Ciu- 

lineţ. Diese Gârla 'drainiert das Gesamtgebict der Balta der V. Fischerci- 

scktion und war friiher auch der wichtigste Alimentationslanal des Cra- 
pina-Sces, mit welchem er von riichkwârts durch die Gârla Catancei ver- 

bunden ist. Da heutzutage der Ciulinetz grosstenteils verschlammt ist und 

der Crapina-Sce în direkter Verbindung mit der Donau steht, ist die 

von ihm diesem Sce zugefiihrte Wassermenge bedceutend geringer. Nichts 

destoweniger ist zu bemerken, dass beim Sinken des Waseers, selbst 

nachdem 'aus dem See durch die Gârla Crapina zu fliessen aufgchort 

hat, auch weiterhin, durch die Gârla Catancei, în den Ciulinetz und von 

da în die: Donau fliesst. Dies beweist dass hier, trotz aller Findernissc, 

der natiirliche Wasserlauf liegt. 

3. Die Gruppe der Seen von'Lățimea, auf der “rechten Scite 

stromaufwiirts von der Gârla «Ciulinetzul vechiu» gelegen. Sic ist aus den 

Scen: Lățimea, Jijila, Plosca und Combra und im Gebiete zwischen 
Ghecet und. den Macinbergen aus den grâsseren und kleineren Seen : 

llenele, Somova, Earba roşie, Buciumul, Ghiolul cu Raci, 

Oca, Lebăda, Lebădaru, Opinca u. s. w. zusammengesctzt. 

Die Hauptalimentation aller dieser Seen erfolgt durch den Ciuli- 

nețul nou. Es ist dies eine Bifurkation der Gârla Ciulineţ, die sich beim 

Dorfe Văcăreni in zwei Arm> teilt: der nărdliche durchfliesst unter dem 

Namen Ciulineţul vechiu eine Strecke von ctwa 18 km, bis nahe an das 
Dorf Pisica, wo sich seine Miindung donauaufwărts befindet, die jedoch 

vâllig verstopft ist und selbst zur Zeit des Steigens des Donauivassers, 

kein Wasser mehr zufiihrt. | | 
Der siidliche Iweig des Ciulineţ trăgt den Namen Ciulineţul nou, 
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wird aber an verschiedenen Orten, die cer durchfliesst, verschieden ge- 

nannt, so bei Văcăreni <Gârla Satului»; von hier ab fiesst er bis Gar- 

van, wo er în die Japşa Macul cintritt, dann unter dem Namen Lăţi- 

mea sich fortsetzt und bei Bisericuța sich în drei Zweige teilt, hierbei 

den Fels Bisericuța umspilt (Fig. d der Tafel IV gibt diese Teilung bei 

Bisericuța wieder), um dann in die Scen: Jijila, Plosca und Combra 

zu miinden. Hat die Donau Hochwasser, so fiillt das vom Ciulincțul nou 

herbcigefiihrte Wasser diese 3 Seen so miăchtig, dass sie austreten und 

so auch dic andern kleineren Seen und Pfiitzen, zwischen Ghecet und 

Măcin, mit Wasser versorgen. 

Ausser vom Ciulineţ wird den Seen dieserGruppe bei Flochwasser noch 

durch eine Rcihe von Gârlas, wie: Gârla nouă, Gârla dela Zătoacă 

Argeșelul und Malacu, Gârla lui Tănase, Gârla calului, Gârla 
Zăpada u. s. w., Wasser zugefiihrt, die zischen Azaclău und Ghecet ge- 

legen sind, deren Offnungen gegen die Donau hin jedoch alle voilstiindig 

verschlammt sind und nur bei hohem YWasserstand noch YVasser cinlassen. 

Wie wir also: geschen haben, wird fast jeder Sec der Scktion V 

auf der cinen Seite durch cine oder mehrere Gârlas direkt von der 

Donau gespeist ; diese sind aber în ihrer Mehrzahl an îhrer Mindung 

gegen die Donau hin verschlammt und die Alimentation durch diesc, 

erfolgt also nur bei hohem YVaseerstand. Andererseits werden diese Seen 

aber noch von riickwărts — direkt oder indirekt — durch einen langen na- 

tiirlichen Kanal «Gârla Ciulineţul> gespeist, die dieses ganze Gebiet 

durchfliesst. Diese Gârla ist ein ehemaliger Donauarm, der noch vor Kurzem 

“schiffbar war, wovon noch. heutzutage Spuren vorhanden sind, so z. B. 

der alte Landungsplatz bei der Ortschaft Rachel. In dieser Gârla sammelte 

sich alles Wasser dieses Gcbietes, um abzuflicssen. Vor 30 Jahren wurden 

hier cbenso grosse Fischschleusen aufgestellt, wic sie heute in der Gârla 

Filipoiul, im Domânium Brăila (1), cingerichtet sind. N 

Bei geringem Anwachsen der Donau tritt auch heute noch das 

Wasser în die Secn cin, erst durch den Ciulineţ, beim weiteren Steigen 

des Wassers, durch die Gârla Crapina und die Gârla Petrei, spiiter, bei 

hăherem YWasserstand, beginnen auch die anderen Gârlas Wasser herbei- 

zufiihren ; wenn endlich das Hochiwasser in Galatz die Hhe 4.30 m 

erreicht, tritt das Donauyvasser auf breiten Strecken iiber die Ufer und 

dringt bis in die Seen cin, denn dice Ufer dieses Gebietes sind fast aus- 

schliesslich sehr niedrig. 

Mit. dem Ubertritte des Wassers treten auch die Donaufische în die 

(1) Auch ihre Abzweigung, der Ciulineţul nou, ist nichts anderes als ein 
Donauarm. Die Gârla Lăţimea hat den Aspekt der Donau văllig beibchalten und 

hat eine Ticfe von iiber 4 m.
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Seen cin, wo sie laichen und sich în den an Nahrung reichen Wasser= 

flichen, wâhrend des ganzen Sommers, ernăhren. Um die Flucht der 
Fische zu verhindern, sperrt man zuerst, auf dem Donau auf vărts gele- 
genen Teil des Gebictes, die Gârlas mit Zăunen ab ; spăter, bei h5herem 
Wasserstande, wird das ganze Gebiet dem Ufer entlang von Ghecet bis 
Isaccea mit einem langem Zaun aus diinnen Haselnusstăcken oder Schilf 
(«Pleter> genannt) und beim Riickgang des Wassers werden dann auch 
die grossen Gârlas: Crapina, Piatra, Chidriciu und Ciulineţul, mit grossen 
Fischrechen abgesperrt, und endlich wird bei der Gârla Crapina die 
Fischschleuse (<J.easa>) zum Fangen der grossen Fische (Siehe “Tafel 
IV Fig. c.) aufgestelit, da diese Fische, nach dem Ablegen des J.aiches, 
aus dem See  fliichten wollen. Die kleineren Fische und die jiingsten 
bleiben, da sie în diesen Seen reichliche Nahrung finden, den ganzen 
Sommer da und gedeihen und wachsen. Je grâsser. die Inundations- 
flăche ist, um so reichlicher ist Nahrung vorhanden und um so grâsser 
ist die Produktion. Im Herbste werden die Fische sodann mittels Zug- 
netzen und Stellnetzen gefangen. 

Der Fischfang mittels Zugnetzen beginnt zuerst in den weniger 
tiefen Seen, geht hernach auf die Seen Piatra Calcata, Crapina u. s. vw. 
iber und schliesst mit dem Jăţimea-Sec ab, der der tiefste ist und die 
Fische lăngere Zeit halten kann. 

Aus der folgenden  Zusammenstellung sind die Schwankungen der 
Production dieser Seen im Verhăltniss zu den Schwankungen des Was- 
serstandes der Donau und der Dauer des Hochwassers in den Jahren 
1900—1908 zu ersehen: 

  
  

  

  

  

N „9 Dauer des Hoch- 

Ss 8 - wassers liber „|Gesammtein- Iotta 
i JAHR E: 5 Ertrag în kg. | nahme aus | Netto | Xa dem Ufer |dem Conven- dem Verkaufl Einkommen 
| = 3 tionalniveau 
! > 4.30 m, des Sees “ 

; Tage Tage . 

| 1900/1 +,80 114 175 2.490.733 — neo 

| 1901/2 4,46 24 - 60 | 3.011.448 — 427.730 
| 

| 1902/3 4,32 11 70 2.213.585 —. | 2378. st 

„1903/4 4,42 9 30 1.613.635 696.554 386. d 

i 1904/5 3,55 0 15 1.539.157 646.391] - sili 
| | 
190576 4,34 18 120 2.095.485] 774.959 466. 630 
| | | 
| 1906/7 4,52 22 60 2,521.598 887.347 516.196 

| 1907/8 5,16 96 110 4.177.838 1.220.251 679.182                 
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ă Wie hicraus ersichtlich ist, stieg der Ertrag im Jahre 1907, als das 
Wasser “die Hăhe von 3.16 m. erreichte und das ganze Gebict bedeckte 
aut ++.177.838 kg., wăhrend er im Jahre 1904, als das Wasser nur cine. 
Hohe von 3.55 m. zeigte und somit die Ufer nicht iiberschreiten lonnte, 
bedeutend geringer ist und nur 1.539.157 kg. bctrug. 

Im Jahre 1903 hat das. Wasser zwar die H5he 442 m. erreicht, je- 
doch nur auf sehr kurze Zeit, nămlich nur. 30 "Ta age stand es iiber dem 
Conventionalniveau von 1 m. iiber: der 'Teichsohle. Im Jahre 1900 wic- 
derum, 'xar das Wasser sehr hoch gestiegen und blieb 175 “Tage stehen, 
daher war der grosse lrtrag von 2.490.733 kg. zu verzeichnen ; derselbe 
wăre jedoch noch bedeutender ge vorden, wenn das Ertrăgnis des Vor- 
jahres. nicht durch den Tiefstand des Wassers (die Maximalsteigung wurde 
in jenem. Jahre bei Galatz mit 3.55 m. verzeichnet), das nicht einen Tag 
die Ufer iiberschritt, beeintrăchtigt worden wăre. 

Aus alle dem geht hervor, dass der Ertrag der Fische- 
rei in dieser Sektion in Jahren mit hohem, langandauern- 
dem, das ganze Gebict bedeckendem Wasscrstande, 2!/ mal 
so gross scin kann als in Jahren mit Wassertiefstand. 

Die -Rentabilităt dieses Gebietes ist eine sehr sute. Dic friiher fiir 
126.000 I.ci Jahrespacht vergebene Fischerei bringt hcute im. Regie- 
betrieb cinen Reingewinn von 700.000 Lei cin. Aus den im Uberschwem- 
mungsgebicte liegenden Weideplătzen und nach dem Riicktritt des Wassers 
zur Bodenkultur venvendeten Flăchen, ergibt sich ein jăhrlicher Gewinn 
von 63.105 Lei, aus dem. Schilf 4—5.000 Lei, wăhrend die Ausbeutung 
der Weidenwălder, eine jăhrliche Einnahme von ca. 24.000 Lei cinbringt. 

Die Seen auf den Donauinseln. 

As Beispiel fiir die Scen der zweiten Kategorie sollen die Seen der 
Domiăne Braila dienen (siehe Karte No. 2 und das Lângenprofil Fig. 
40). Hier finden wir eine Gesammtinundationsflăche von 63.190 ha., 
wovon 11.629. ha. Seen und Gârlas, der Rest von 51, „560 ha. Uber- 
schwemmungsterrain, Schilfdickichte, Weidenwaldungen etc. sind. Die 
wichtigsten Seen sind hier: Şerbanul, Orzea, Gemenele, Ruşava, 
Scurtul, Bobocul, |. ungulețul, Ulmul, Dunărea veche u.'s. w. 
(siehe auch 'Tafel III Fig. a) F ast alle diese Seen habenihre cigene Gârla, die 
ihnen von der Donau her Wasser zufiihrt (Fig.41 und +2 und Tafel VI—IX); 
andererscits haben sie noch je cine 'andere Gârla, die sie direkt oder in- 
direkt mit der Gârla Filipoi (siche Tafel IN Fig. a, 8), verbindet. 

Filipoi ist ein fast 24 km. langer natiirlicher Kanal, der beim 
Șerbanu-See beginnt, das ganze Gebiet drainiert und sich oberhalb
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Ghecet in den Macin-Arm ergiesst. In diesen natiirlichen Kanal fliesst das 
Wasser aller Seen der Braila-Balta ab. 

Dic Sohle der Scen, die wir hier 
vorfinden, liegt stets hăher als der Mini- 
mal:wvasserstand der Donau, nur der Ghiolul 
Dunărea Veche, der seiner Abstammung 
nach cin chemaliges Knie der Donau ist, 
weist schr tiefes Wasser auf bis 8 m. un- 
ter dem Nicderwasserstande der entspre- 
chenden Stelle der Donau. (Siche das L.ân- 
genprofil în Fig. 40). 

Die Speisung dieser Seen vollzicht 
sich in folaender Weise: Wenn das Donau- 
Wasser zu steigen beginnt und cin Niveau 
von ungefăhr 2,4 m iiber dem Minimal- 
wasserstande von Braila erreicht, und *venn 
die Scen auch sehr weni& Wasser enthal- 
ten, so dringt das Wasser allmăhlich durch 
dic Miindung des Filipoi und durch die 
Gârla Corotișca (Fig. +42 und 'Tafel VI) 
cin; je hoher das Donauniveau steiat, um 
so grossere Mengen Wasser kommen her- 
cin. Erreicht es cinen Stand von ctwa 
3—3,6 m îiber dem Minimalstande von 
Braila, so beginnt ces stromaufivărts, durch 
die Zuflussgârlas der verschiedenen Seen, 
wie: Gârla Dimulcasa, Gârla Bălaia 
und Corotișca, aus der grossen Donau, 
und durch die Gârlas: Rușava, Geme- 
nele, Gârla Dunărea-veche, und Tit- 
covul aus dem Macin-Arinc, cinzudringen 
(siehe Tafei VI—IX). Ausser diesen treten 
auch noch die Gărlas Băndoiu, Pantea 
und Dobrota in Tătigkeit, welche von den 
stromaufwărts gelegenen Seen herkommen. 
Auf diese Wcise: werden zuerst die Scen : 

angefillt, die immer mehr anschveilen und 
deren Oberflăche sich betrichtlich aus- 
breitet. 

Steigt das Wasser bei Braila bis zur 
Hshe von + m. îiber dem Minimalstande, 
so beginnt es iiber die Ufer zu treten, fiillt 
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erst die -Pfiitzen und erstreckt sich dann iiber das ganze ÎInnundations- 
gebict. Jetzt fihrt der Filipoi kein Wasser mehr zu sondern leitet es 

„aus dem BaltaGebiet ab. 

“Mit dem Wasseriibertritte lkommen auch die Donaufische, insbe- 
-sondere IKarpfen, teils durch die Gârlas, teils iiber die Ufer hinweg în die 
Seen, um hier aut den frisch iiberfiuteten Bodenfiăchen zu laichen. 

- Damit sie nach dem Laichen aus den Seen nicht -1ieder entweichen | 
kSnnen, , wartet man den Zeitpunkte: ab, wo das Wasser zuriickzu- 
gehen beginnt, und sperrt die Balta ab. Die Gârlas werden mit Zâunen aus 
dicken Stăcken («Garduri de ghiondere») (siehe Tafel VII Fig. c, d) 

  

    

  

  

Fig. 41. Eine Gârla mit «Schleuse (Leasa)e in der Domăne Braila. 

abgesperrt, um den Fischen, die nun in Scharen hinausziehen wollen, 
cin grâsseres Hindernis entgegenzustellen, wăhrend dicUfer mit «Ple- 
ter>, (d. î. cin niedriger mit Binsen verflochtener Zaun aus Haselruten) 
oft auf viele Kilometer eingezâunt werden, der dort belassen wird, bis 
die Ufer wieder sichtbar werden (Fig. 4+ und 52). — Im F rihlinge dieses 
Jahres “vurde cin «Pleter» von 62 km ausgefiihrt—, Zieht sich das Wasser 
zuriic,. so dass das Ufer frei: wird, so wird der <Pleter» abgerăumt. 

Gleichzeitig mit dem Absperren der Gârlas vollzieht sich . auch 
die Aufstellung eines grossen Fischwehrs («Gard sterp») an der Donau- . 
miindung des Filipoi; es wird von grossen Pfăhlen gestiitzt und hat den 
Zweck, die aus der Gârla fliichtenden Fische hier aufzuhalten (Tafel X b.
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und Tafel XI b und c, und Fig. 44 und 47). Hicrauf wird etwas weiter 
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Fig. 42. Die «Gârla Corotișca». - : 

oberhalb die Fischschleuse («Leasa») angelegt, die zum Einfangen 

  

. 

alta: moare i Zr, 
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liig. 43. Das Austreten der Donau 

der Fische dient. 

  
iiber die Uter bei Braila.
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„Das Wasser, das sich iiber die Felder und in die Weiden'valdungen 

(Fig. 47—53) ergossen hatte, wo die Fische rcichlich Nahrung finden 

und schnell ' wachsen, zieht sich allmăhlich în die Scen zuriick und 

ergiesst sich von hier, durch ihre Abflussgârlas, (Fig. 5+ und 'Tafel VIII 

Fig. b) în den 'Filipoiu. L.angsam folgt auch der Fisch diesem Weg, in 

der Absicht zur Donau zu gehen, so dass also .beim Riickgange des 

Wassers besonders im Herbste cin grosser 'Leil der Fische der ganzen 

Balta bereits in der Filipoiu-Gărla versammelt. ist. | 

Dort werden sie în ungehcuren Mengen in den Fischschleusen 

  

          
lig. 44. Die Aufstellung des «Pleter's». 

gefangen. Ich beobachtete cinmal selbst, iie în 3 Stunden 26.000 kg. 

Fische gefangen wurden. (Talel X Fig. a). | 

“Das Abfischen der Seen mittels Zug-und Stelinetze (Fig. 56.) 

beginnt îm Herbste ungefăhr Anfang September. Die hier gebliebenen 

Fische flichen, durch die Zugnetze erschreckt, nach allen Richtungcn, 

um sich: schliesslich *wiederum im Filipoiu zu sammeln: Dort suchen sie 

sich in den Vertiefungen und unter dem Weidenstiimpfen zu verstecken, 

xwverden jedoch von den Fischern auch hicr aufgestăbert und entveder 

unter dem Uferrande mittels Stielhamen, oder in den Vertiefungen mit 

Wurfnetzen, gefangen (Fig. 55). 
So bildet die Balta der Domâne Braila einerscits cine ausgezeichnete 

Falle zum Einfangen der Donaufsche, die zu ihr hereinkommen um zu
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laichen und um sich vor dem triiben Wasser des Flusses wâhrend des 

Hochwassers zu retten, andererscits aber bildet sie zugleich auch cinen 

  

    

  

    
Fig,.45. Dic den «Gard» (Zaun) cinstellenden Fischer fahren zum 

Absperren des Filipoiu. 

ausgezeichneten Platz fiir die Vermehrung, Ernăhrung und das Wachstum 

  

33 ba p. 
o cae YI 
TA feo ge 

iti i ez “Îi Ji 

TODEA, 
2 pe rs 

    
  

  

Fig, 46. Aufstellung des «Gard sterp> (Fischzaunes) am Filipoiu. 

der Fische, und erzielt solcherart cin, bei anderen Fischercien Europas 

bisher unbekanntes, enormes Ertrăgnis. :
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îi Die folgende Aufstellung gibt die Produktion dieser Fischerein an, 
und! zeigt uns zugleich, wie sie vom. Wasserstande der Donau i in den ver- 
schiedenen, Jahren abhăngt: 
  
  

  

  

                

„Ea Dauer des Hoch: , | 
- ss z wassers iiber Gosammtein- Netto JAHR î să 5 Ta Cai Ertrag in kg. dem Fisch- Einkommen: - 

Z 89 | praiy|soble_(EHâhe verkauf - ] Ş.a | m. Braila)/ a 60 Braila,) ! 

Tage: Tage: Lei Lei | 

1903/4 4,45 20 28 2.431.670 "884.103 517.487 

1904/5 3,57 0 o 920,725 401.945 211.840 

1905/6 4,57 74 142 "3.296.361 1.080.094 585.188 

1906/7 . 4,73 71 129 5.262.089 1.769.100 1.064.320 

1907/8 5,40 128 154 6.447.793 1.663.396 1.000.597   

  

Daraus ist zu ersehen, dass auch bei diesen Seen der Ertrag um 
so grâsser ist, je hăher der Wasserstand ist und je linger das Hoch vasser 

    

  

  

    

Fig. 47. Uberschwemmung in der Balta Brâila. 

stehen bleibt. Im Jahre 1904—1905, als der Wasserstand nur eine Hăhe 
von 3.57 m erreichte, also die Ufer nicht îiberschritten wurden, ja nicht 
einmal bis zur H5he der Schewellen der meisten Gârlen stieg, war die 
Beiwăsserung gleich null und nur cinigen Seen konnten durch die 2 tic-
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feren Hauptgârlas Filipoi und Corotișca cinige Tage frisches Wasser” 
bekommen, da war der Ertrag sehr gering und erzielte kaum 920.725 kg. 

  

    

  

  

Fig. 48. Ueberschwemmung in der Balta Brăila. 

Hingegen war. er îm Jahre 1907—1908, als der Wasserstand sehr hoch 
War und 5.40 m erreichte, das Wasser. 154 Tage 'stehen blieb und 
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Fig. 49. Ueberschwemmung in der Balta Brăila, 

dabei das gesammte Inundationsgebiet bedeckste, sehr gross und erreichte 
6.447.793 kg. er. war also sieben mal so gross, als jener von '1904—1905, 
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-* Untersuchen wir nun die ziffermiissige Aufstellung! der Hăchsstci- 

  

    

  

  

Fig. 50. .Uberschwemmung in der Balta Braila: 

gungen des Donauwasserstandes (Tabeile No. 1), so schen wir, dass die 
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Fig. 51. Uberschwemmungen în der Balta Braila. Bcfestigung des «Pleter» 
„am Ufer, Im Vordergrund schwimmende Ilaufen vom alten Schil!f. 

mittlere Tlăhe von Braila 5.14 m ist, sowie dass innerhalb 30 Jahre nur
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zecimal, nămlich 1899 und 1904, das Wasser die Ufer, d. h. also die 
ilOhe von + m îiter dem Minimalstande von Braila, nicht iiberschritten 
hat. Mehrmals dagegen rcichte das Wasser mehr oder weniger gcrade bis zur 
Uferhghe, so z. B. 1894 (4.01 m), 1896 (4.03 m) 1898 (4.12 m) und 1908 
(4.17.m). Im alleemeinen kânnen wir sagen, dass sir în cinecm Zeitraum 
von 15 Jahren: cin sehr schlechtes Jahr, zwei mittlere, fiinf. sute und 
sieben schr gute (cine Hshe .von iiber 5 m) Fischjahre gehabt haben. 

Vergleichen “sir jetzt die iiber die V. Fischereisektion der Dobrudscha 
gexonnencn Angaben mit jenen iiber die Seen der Fischerei in dem Domâne 

  

  

            
  

„Fig, 52. Uberschwemmung în der Balta Braila. 

Braila, so bemeiken ir, dass, wăhrend der Ertrag der V. Scktion im besten 
Jahrgange, 2'/, mal so gross wie im schlechtestenahre war, das Ertrăgnis in 
der Domine Braila im besten Jahrgangc das Sicbentache der Produktion 
des schlechtesten betrug. Diese Erscheinung findet ihre Erklărung darin, 
dass das Gebiet der V. Sektion cine Oberflăche von 16.284 ha hat, wovon 
9.715 ha Wasserflăchen mit Schilf und nur 6.569 ha îiberschwemmbare 
Terrains sind, wâhrend die Seen der: Domâne Braila cine Gesammtfliche 
von 63.190 ha aufweisen, darunter nur 11.629 ha Wasserfliiche, die ge- 
Sammte iibrige Flăche von 51.560 ha aber iiberschwemmbare “Terrains
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sind> În Jahren, in welchen das Wasser die Ufer i iiberschreitet, wiichst - 
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lig. 53. Eine Fischerhiitte in der Balta Braila zur Zeit der Uberschwemmung. 

die fischerzeugende Flăche verhiăltnismăssig viel mehr, als în den Seen der 

  

  

  

  

  

  
Fig. 54. Die Gârla Tâncava, wăhrend sic dem Filipoiu Wasser zufihrt, 

zur Zeit des Wasserruckganges, 

V, Sektion. Dies ist aber zugleich cin weiterer Beweis dafiir, dass die haupt-



TAFEL IX 
Di: GÂRLA FILIPOIU WÂIHREND DES HOCHW ASSERS, 

 



TAFEL IX. 
DIE GÂRLA FILIPOIU WÂHREND DES HOCHWASSERS. 

  

FIG. 1. (Oben) Der Filipoiu auf der Strecke zwischen Donau und Scurtu, mit 2 Schiffen 
der staatlichen Fischereidirektion. Die iiber die Ufer getretenen Fluten sind 
in die Wălder cingedrungen, so dass die Blitter der Weidenbiume das Wasser 
berithren und die Stâmme nicht mehr sichtbar sind, Die Gârlahat das Aussehen 
eines michtigen Boulevards (24 km.) mit zwci grinen Seitenwiinden, die dirchkt 
dem Wasser entsteigen. 

FiG. 2. Die Einmindung des Filipoiu in die Donau zur Zeit des Hochwassers,
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TAFEL X 
DIE GÂRLA FILIPOIU. DIE FISCHSCHLEUSE UND DAS FISCHWEHR. 

 



TAFEL X. 
DIE GÂRLA FILIPOIU. DIE FISCHSCHLEUSE UND DAS FISCHWEHR. 

  

FIG. 1. Die grosse Fischschleuse im Filipoiu, ungefihr 2 km vor der Einmindung 
in die Donau. 

FI. 2. Der Ort, wo sich die Gârla în den Filipoiu Scurfu ergiesst. Man sient beide Kanăle mit grossen Fischwehren abgeschlossen. Wasservâgel: Nachtreiher (YVycticorax griseus), Sceschwalben (Sterna hirundo) und Măven (Larus ri- dibundus) stellen den Kleinen Fischen nach, die durch die Liicken des Zaunes durchschliipfen. Das Wasser ist im Fallen begriften.
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TAFEL: XI 
Dik GÂRLA FILIPOIU. AUFSTELLUNG DES FISCIIWEHRES,



TAFEL XI. 
DIE GÂRLA FILIPOIU, AUFSTELLUNG DES FISCHWEHRES, 

  

FIG. 1. (oben). Ansicht des Filipoiu mit dem Fischwehr (Gardul sterp) im Hintergrunde,. 
FIG. 2. (Mittelbild) Die Zaunaufsteller flechten Tauc fir die Fischschleuse im Filipoiu. 
FIG. 3. Anfertigung des grossen Fischwehres 'im Filipoiu. Die Pfâhle, Stitzen und 

der Belag sind bereits eingesetzt ; die Zaunsetzer befestigen nunmehr das zur 
Bildung des Zaunes bestimmte Flechtwerk.
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DIE GÂRLA FILIPOIU. AUFSTELLUNG DES FISCIIWVEHRES.
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săchliche Fischproduktion sich auf den iiberschwemmten Flăchen vollzicht.- 

Ubrigens muss hier noch bemerkt werden, dass sowohl in der Do- 

mâne Braila, wie auch in den Scen der V. Sektion, wenn _wir_starkes 

Hochiwasser haben, der Ertrag nicht nur von der. cigentlichen, Pro- 

duktion dieser Balten abzuleiten ist, sie wird in beiden Gebicten auch 

durch die grosse Menge von Yanderâschen (besonders vom Karpfen) ge- 

steigert, die aus den Seen des Donaudeltas aufstcigen und in diese, Scen 

um zu laichen cindringen, wo sie durch «Ziune> abgesperrt und.;(lann 

gcfangen werden | i 

Die Rentabilităt dieses Gebietes ist gleichfalis eine schr gute:: der. 
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Fig. 55. Das Abfischen des Filipoi im Ilcrbst mit Wurnetzep, . 

Fischfang allcin, der vom Staat in Regie betrieben vita, bring ihm 

cinen Reingewinn von îiber 1.000.000 cin (friiher war das; „Gebict mit 

der ganzen Domine Braila fir 613.000 I.ci verpachtet,“avovon unge- 

fihr 100.000 I.ei auf die Pachtung der Fischereien zu rechnen waren). 

Ausser dem Ertrag des Fischfangs wirft das verpachtete - Uberschwem- 

mungsgebict nach dem Riickgange des Wassers noch eine .betrăchtliche 

Summe ab ; so Wwurden im Jahre 1906 fir Schilf und „Rh, Hceu, fiir 

Weide und Wiesen etc. vom Păchter der Betrag von 267.889 Lei cin- 

genommen. Dic Weideniwaldungen -(Tafel NIL Fig. c und Fig 47—53), 

die vom Staatsforstdienste ausgebeutet werden, ergeben cbenfalls cin 

ungefăhres jihrliches Einkommen von 40.000 L.ei (im Jahre 1907—8). 

3. Die Seen des Donaudeltas. 

| Die wcitaus fschreichsten unserer Seen — und vahrscheinlich nach 

der Wolga die produktivsten Siisswasserfischereien Europas — sind die 

Scen des Donaudeltas d. h. die sogenannten Fischereien der VI. Sektion 

Anuarul Justi. Geologic al României, Vol. IV, Fasc. II, 1 
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der Jobrudscha. Sie zu beschreiben verschob ich absichtlich bis zuletzt, 

weil wir ihrer Beschreibung cine grâssere Ausfiihrlichkeit widmen miissen. 
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Da cinerseits die Natur. dieser Scen 

noch sehr wenig bekannt ist, miissecn 

wir îhre physikalische Beschreibung 

vic breiter wiedergeben und in einc 

Reihe von Einzelhciten cindringen, 

welche fiir die von uns verfolgten 
Zivecke von grisster Bedeutung sind; 

andrerseits aber liegen auch vom 

„Wirtschaftlichen Gesichtspunkte aus die 

Verhiiltnissc hier viel lkomplizierter, 

„dă die Prodaktion dieser Seen ver- 

_ schiedenartiger und mehriheterogener 

Natur ist, * e 

In den Seen des Donaudeltas 

finden sich ausser den in denselben 

herangewachsenen Fischen, auch noch 

grossc AMengen von Wanderfischen 

welche aus dem Mcere în die Donau 
oder Seen eindringen und dic Produk- 

tion în ganz erheblicher Weise firdern; 

die wichtigsten derselben sind, die 

Stâre (Hausen, Stâr, Scherg, Dick, 

Glattdick, u.s. w.), die Donauheringe 

(Alosa pontica, Alosa Nordmani, 

etc.), die Flundern (Pleuronectes 

__ Plesus) und die Meerăschen.(Mu- 

gil cephaluis, M, capito, M, salicus, 

| „M. auratus, etc, ). Andererseits dic- 

nen die Scen des Donaudeltas' als ein 

“Herd. fiir die Wiederbevălkerung aller 

“anderen Donauseen mit F ischen, so 

'dass in Jahren des Hochvrassers und 

„des Uberflutens der'Ufer, grosse Men- 

gen Karpfen, Welsc, Zander, Plâtzen, 

etc., aus diesen Seen austreten în 
grossen Schwârmen, die Donau hi- 

naufiandern und in die ihnen in den 

Weg kommenden Seen eintreten, ja 

manchmal bis iiber den Greaca-Sec 

hinaufsteigen. Andere Fischarten wic-
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i . e .. . ” 

der, von dem durch die Donau herbeigefiihrten Siisswasser irre gemacht, 

cilen durch die laniile dem Meere zu; finden sic dann hier nach dem 

Razim-See oder nach cinem anderen Siisswassersce hin lcinen offenen 
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Fig. 57. Die Sanddinen von Periprava. 

Eingang, so sterben sie in kurzer Zeit wegen des salzigen Meerivassors, 
So wird durch diese Wanderungen în Jahren mit Hochfluten cincrsoits 
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Fig. 58. Ein Teil des Waldes «Padurea» Letii, wo der: Dinensand wieder” zum 
Flugsand wurde. 

der Ertrag der oberen Donauseen bedeutend erhht, wăhrend andererscits 
die Menge der im Donaudelta gefangenen Fische, sich dadurch bedeutend 
verringert.  
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Ş 1. Physikalische Beschreibung. 

Wic aus dem weciter oben Gesagten und wie noch besser aus den 

zahlreichen hier (Fig. 60—73) vorgefiihrten Linge- und Querprofilen nach 

allen Richtungen des Deltas hin-zu crsehen ist, stellt das ganze Gebict 

cine îiberall durch «Grinds» unterbrochene allgemeine Depression dar 

— cin riesiger See — dessen Sohle ungefihr 1.80 m unter dem Spiegel des 

Schiwvarzen Meeres liegt. | 

Im folgenden werden “wir also die verschiedenen Elemente aus 

denen sich das Deltagebict zusammeneetzt und zvar: die Grinds, die 

Balta mit den Seen und J.agunen und die Gârlas nâher beschreiben, 

ihr Verhalten wăhrend der verschiedenen. Wasserstiinden des -Flusses 

zeigen und zugleich auch cinige kurze. Bemerkungen _iiber îhre Genesis 

und Um vandlungen hinzufiigen: 

* du + 

Die «Grinds». Die Entstehung der Grinds, ist verschiedenartig ; 
so ist der Grind von Kilia (Tafel XIV. Fig. 6) cin Vorsprung des 
festen Ufers Bessarabiens in dic Alluvialgebiete des Deltas, welchen die 

Donau durchbrochen hat; die <Grinds Letea und Caraorman» 

sind alte grosse Diinen, von mit Mcermuscheln vermischtem Sand ge- 

bildet; (Fig. 57 und 58 und Tafel XIII); diese Sandflichen sind heute 

zum grossen Teil festgelegt worden und mit zwei Eichen- und Pappelwăl- 

dern etc. bevachsen. Genau so ist auch der «Grindul Sărăturile» von 

Sf. Gheorghe wie auch die Grinds Iundiu und Crasnicola der Insel 

Dranov welche cine Fortsetzung des grossen Grinds von I.ctea und Ca- 

raoman sind. Sic stellen also alle nur alte AMceereskiistenwiille dar. 

Im Ubrigen sind fast alle andern grăsseren oder kleincren «Grinds» 

(Fig. 59) Ufer friiherer Donauarme, dic jetzt verlassen und in Kanăle 

oder Seen verwandelt sind; so ist der «Grindul Stipocului», der 

hâchste auf der Insel Letea, der Uferwall cines alten Arms, von dem 

heute nur noch dic «Gârla Jacob Saha» îibrig ist; dasselbe gilt fiir 

das Ufer der «Gârla Pardina> und das der «Sonda». Ebenso ist es 

mit dem Ufer der Gârla Litcovul auf der St. Georgsinsel u. s. w..Auch 

die Grinds auf der Inscl Dranov am Ufer der Gârlas Dunăvăţul und | 

Cerneţul gchăren zu dieser Gattung ; diese Gârlas waren alle friihere 

Hauptarme der Donau, durchschnitten ganze Gebiete und haben sich nun 

in grosse und ticfe Gârlas umgewandclt; cinige davon haben erhShte 

Ufer auf denen das Vich iwcidet und die Fischer Gemiise- und Obstgirten 

angelegt haben. Ebenso waren die k'cinen Grinds rings um die Seen 

Erinciuc, Belciug ctc. nichts anderes als die Ufer ciniger alter Donau- 

Knice, die verlassen wurden und sich in tiefe. Seen verwvandelten. -
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Die “wichtigsten Grinds jedoch sind jene der gegen'virtigen Do- 

nauufer (siehe Tafel NIV und Tafel XV), die sich gegen die Balta hin 

im untern Gebiete des Deltas auf cine Strecke von 0,5—1,5 lkm -(bcirm 

Kilia-Arm an cinigen Stellen sogar bis zu 2 km) (Fig. 67) hinziehen, 
in scinem oberen Gebiete aber bedeutend ausgedehnter sind. Im Gebicte 

der beiden «Ceatals» (Landspitze z vischen zvei Armen bei ciner Gabe- 

lung) von Kilia und von St. Georg ist der Verlandungsprozess der Seen 

viel măchtiger, da sich dorthin gitssere Wassermengen ergiessen, und so 

finden wir hier den UferGrind, der nur ivenige Seen mit hoch gelegener 

Sohle (die Seen von Tatarul u. s. w.) und cine Menge bei Wassertief- 
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Fig. 59, Ein «Grind», auf dem cine Eisniederlage errichtet wurde. 

In der Nâhe (rechts) ist das Ende des Sces zu sehen. -! 

stand austrocknender Pfiitzen auflommen liess, iiber ein viel grâsseres 

Gebiet ausgedehnt (Fig. 68), 

* * * 

Die Grinds haben zugleich eine grosse wissenschaftliche Bedeutung 
denn sie sind die Zeugen verschiedener Entwickelungszustiinde unseres 
Deltas und ihr genaues Studium kann uns in Bezug auf viele wichtige 

Fragen der Genesis und auch der Umwandlungen die sich heute voll- 

zichen, die besten Aufschliisse geben. Wenn ich mich dadurch auch von 

dem Hauptzweck dieser Arbeit entferne, so kann ich doch dem Wunsch 

nicht widerstehen die Gelegenheit zu beniitzen, um hier ganz kurz auch 

cinige Tatsachen anzufiihren, deren Bedeutung nur rein wissenschaftlich ist.
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Wie oben gezeigt wurde, haben wir hier nach ihrem Ursprung 

dreierlei Arten von Grinds zu unterscheiden: 1. Solche, welche nicht durch 

die Tătigleit des Stromes entstanden sind, sondern uns cinen alten festen 

Boden darstellen der von den Donauarmen nur durchbrochen wurde und 

somit in das Gebict des Deltas cingeschlossen wurde, so ist z. B. Grindul 

Kilia. 2. Solche, welche durch die Tiitigkeit des Meeres entstanden 

sind als Reste alter Kiistenwiille und Diinen so z.B. I.etea, Caraorman 

etc. und 3. Solche, deren Ursprung der Tătigkeit des Flusses selbst zu. 

verdanken ist wie alle die alten und heutigen Uferwălle (Grindu Malului 

etc.) so z. B. Grindu Stipocului. etc.” 
-Folgende constatierte 'Tatsachen kinnten uns also von besonderem 

Interesse sein, 

1. Was den Grind von Rilia betrifft, so teilt mir der Herr Cu. Our, 

Chefingenicur der Europăischen Donaukommission mit, dass er im Jahre 

1883 bei der Verticfung des beim kleinen M.des Sulina-Armes gegrabenen 

Kanales zwischen den alten Meilenzeichen 23 und 24, bei ciner Tiefe 

von 19 bis 25 Fuss, unten einen sehr harten Ton von gelblicher 

Farbe vorfand, der die Verbreiterung der Flusssoh'e an dieser Stelle 

verhindert hatte. Ebenso fand er beim Graben des im Jahre 1902 fertig 

gestellten Kanals, zwischen den ncuen Mcilenzeichen 13'/, und 19, bis 

zu 20 Fuss unterhalb dem Minimahvasserstand, cine schr weiche und in 

der ganzen Iiinge des IKanals cinhcitliche Lăssschichte. Unter -dieser 

Schichte bis zu 22 Fuss Tiefe wurde eine Schichte sehr harter Ton aul 

ciner Strecke von 1524 m zwischen Meilenzeichen 18 und 19 aufgefunden. 

Beim Baggern bis zu 2+/ Fuss wurde derselbe “Ton jedoch noch 

hărter und talab bis zum Meilenzeichen 18 breiter, so dass er insge- 

sammt cine Breite von 1768 m erreichte. 

Die Schlussfolgerungen, die Herr Ingenieur “KouL aus diesen Tatsa- 

chen zog, sind folgende: 

«Si on tire une ligne courbee en continuation de la haute terrasse 

de Kilia Veche, vers le Sud, tangente au Grindul de Stipoc par la 

partie inferieure. de Pancienne coupure du petit M ou Pargile dure a ct€ 

trouvce â Pendroit I et continue par la bande Wargile dure au 18-e 

nouveau milliaire et en amont, ă Pendroit II, il est permis de supposer 

que la terrasse de Kilia-Veche s'&tendait dans les temps tres recules 

_travers dune partie du Delta actuel du Danube, formant saillie dans 

Pestuaire du Bas Danube. - 

«Cest cette argile dure qui a determine les sinuosites importantes 

du bras de Sulina ă cet endroit soit le petit M entre les anciens mil- 

liaires 24 et 27». . 

Diese 'Tatsachen, die fir die Entwicklungsgeschichte "des Deltas 

“von grăsster YVichtigkeit sind, glaubte ich — obwohl sie nicht în direkter
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Verbindung mit der uns hier beschăftigenden Frage stehen — trotzdem 
im Interesse der Wissenschaft verzeichnen zu miissen. 

2. In Bezug auf die Grinds, welche durch die Tiitighcit des Mecres 

entstanden sind, glaube ich ebenfalis dass es vom wissenschaftlichen” Stand- 

punkte aus wertvoll wiire cine Reihe von Tatsachen und Beobachtungen 

anzufiihren die im Stande sind uns iiber verschiedene F ragen în Bezug 

auf die Entwicklungsgeschichte des Deltas, Klarheit zu verschaffen: - 

Herr Ingenieur KuvuL, war so liebenswiirdig, mir cine Reihe von 

Materialproben, die bcim Baggern des Einschnittes, der durch den Grind 

Caraorman gelegentlich der Schaffung des ersten lKanals beim grossen 

M, bei dem gegen'wiirtigen Meilenzeichen 12 am Sulina-Arm zu Tage 

gefârdert wurden, zu iiberlassen. Aus diesen Proben ist. die wahre Mee- 

reskiistengiirtelnatur dieses «Grind» aufs deutlichste zu erkennen. Zuerst 

haben wir an der Oberfliche bis zur Tiefe von 60 cm cine Schichte 

Sand mit schiwarzer vegetabilischer Erde gemischt, dann bis zum Wasser- 

spicgel eine reine Sandschichte, hernach Sand mit Meermuscheln ge- 

mischt, die um so reichlicher auftreten, je ticfer wir hinabdringen; da- 

runter sodann cine Schichte Sand mit vereinzelten oder durch Kalkkon- 

kretionen mitcinander verbundenen Austernmuscheln gemischt, und schlicss- 

lich wurden durch Baggerung bis zu ciner 'Ticfe von 3m unter dem Nieder- 

wasserstand, miteinander zusammengelittete Meermuscheln aufgefunden, 

die wahre Binke bildeten. (Tafel XVI Fig. c). Diese Schichte konnte 

hernach den ganzen <Grind> entlang bis zu einer Tiefe von S m unter 

Null verfolgt werden. 

Noch interessanter ist, dass bei einer Tiefe von 9—20 Fuss auch 

Knochenreste grosser Săugetiere u. a. gefunden wurden z. B. Backen- 

zăhne und Stosszăhne des Mammuths (E/ephas primigenius) und cin sehr 
gut erhaltener Backenzahn des Rzoceros antiguitatis sowie verschiedene 

andere Săugetier-Knochen. (Tafel XVI Fig. c). 
Diese 'Tatsachen sind von weittragendster Bedeutung, denn sie 

zcigen uns, dass zur Zeit, als an Stelle dieser heutigen Donaumiindun- 

gen diese Kiistenwâlle waren,. das Mammuth und das Rhinozeros hier 

lebten. Sic bilden also cin Kriterium bei der Beurteilung des Alters des 

jetzigen Deltas und der Zeitdauer, die es gebraucht hat bis zu seiner heuti- 

gen Meeresgrenze vorwărts zu kommen. Dic Tiefe, in welcher jene Kno- 

chen — die vollkommen das Aussehen haben, als ob sie von an diesen 
Stellen gestorbenen, und nicht etwa vom Wasser hieher gefiihrten 'Tieren, 
herkommen — vorgefunden wurden, geben uns ferner einen Fingerzeig 
fir der Beurteilung der wichtigen : wissenschaftlichen Frage, ob ivir im 
Delta eine allmăhliche Senkung haben. 

Die Grinds Letea und Caraorman sind mit cinander durch einen 
engen, aber hohen “Grind verbunden, der von Caraorman bis zum alten .
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1 

Meilenzeichen 15 sich hinzieht, dort auf dem rechten Ufer in den Ufer- 

. Grind îibergeht, bis zum alten Meilenzeichen 13, und von hier ab sich 

bis zum Grind Letea erstreckt. Auf dicsem Grind licf friiher auch die 

J.andstrasse von Caraorman. 

  
Fig. 60. Das Gebiet des «Cceatal von Kilia» mit Angabe der Querprofile A'—B' 

CD”, E—F, G—H, I—K und A—B, C—D durch die vorderen Teile der 

Insel Letea (Insula Ceatalului) mittels punktierter Linien 

3, Alsalte Kiistenwălle des Meeres sind auch eine Reihe von, za einander 

oder zum Mceresufer parallel laufenden Grinds siidlich der St. Gcorgs- 

miindung, zu betrachten. Sie zeigen deutlich, în welcher YVeise das Land bei 

Bildung des Deltas vorgeriickt ist. Der letzte in dieser Reihe ist die Land-
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zunge (Kiistengiirte]), die den gegenwărtigen See, — <Zaton» genannt — 
vom AMcere trennt. Sie zcigt uns, wie die vom Fluss herangebrachten 

Sandmassen vom vorherrschenden NO-Winde und der Kiistenstromung 

N—S gegen' Siiden getrieben wurden und allmâhlich je einen Kiisten- 
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Fig. 60b. Querprofil A'—B' durch den Anfang des Deltas beim Ceatal von Kilia 

(700 m. Entfernung). 

giirtel schufen, der ein Stiick der See absperrte und es in einen See 

oder in eine J.agune verwandelte. Nach ciniger Zeit fillte sich dieser 
«Zaton» mit Siisswasser, dann mit Schilf und endlich verschlammte er 

durch Ablagerung der Sinkstoffe; spăter bildete sich ein neuer Zaton u.s. w.
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Selbst der jctzige «Razim-See» ist nichts anderes als ein sehr grosser 

âhnlicher <Zaton» und stelit cine alte, durch cinen Kiistengiirtel abge- 

schlossene, Mceresbucht dar. Dic Ablenkung der Donau'wiisser nach Norden, 

welche nach Durchbrechung des festen 'Ton-Grinds von Kilia den Kilia-Arm 

gebildet hat, verringerte den YWasservorrat im Siiden, desen Sinkstoffe nun 
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Fig. 60 c. Querprofil C/—D' durch den Anfang des Deltas,; 2 km Entfernung von 

Ceatal des Kilia. 

nicht mehr hinreichend gross waren, um den Razim-Sce vollstindig aus- 

zufiillen, so dass dieser zum grăssten Teile als See erhalten blieb. Die 

Tatsachc, dass das Wasser — wegen der Verbindung mit dem Mcere — 

salzig. blieb,. verhinderte cine grosse Entwicklung der Schilfvegetation - 

und die Bildung von' schwimmenden <Plaur», was zu seiner Erhaltung 

als See oder Lagune noch mehr beigetragen hat. Nichts destoiweniger 
.
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TAFEL XI 
azi 

DAS DALTAGEBIET BEI NIEDRIGEN WASSERSTANDE, .



TAFEL XII. 
Das BALTAGEBIET BEI NIEDRIGEM WASSERSTANDE. 

  

FIG. 1. (oben) Wcidendes Vich auf dem Uberschwemmungsterrains von Mahmudia. 

Im Hintergrunde die Berge beș-Tepe. 

Fc. 2. (Mittelbild) Das Uberschwemmungsgebiet von “Ilita. Weidende Schafe. 
FIG. 3. Eine Weidenwaldung der Braila-Balta .bei niedrigem '"Wasserstand.
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DAS BATAGEBIET BEL NIEDRIGEM WASSERSTANDE.
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ist auch hicr, an der Ostscite des Sces, cin weites Vordringen des J-andes 

in. den See zu bemerken, cine Folge der Fiillung mit Sinkstoffe durch 

den Dunavăţ und der Bildung von <Plaur> in den durch dessen Wasser 
versiissten Gewiissern. 

Was wir heutc, fast vor unsern Augen, mit den siidlich der St. Gcorgs- 
miindung gelegenen «Grinds> und mit den <Zătoans» vor sich gehen sehen, 

das hat sich wabhrschcinlich friiher einmal auch mit den grossen Grinds 

von J.etea und Caraorman zugetragen, denn auch dicsce sind aus Jangen 

und sehr hohen Sandsetreifen (Uberreste von Kiistenwălle) zusammen- 

    
Tip. 63, Da$ untere Gebiet dei Insel Letea mit Angabe (durch punktierie Linien) 

des Querprofils G—H von Fig. 64. 

gesctzt, die mit andern, tifergelegenen vegetabilischen Moorerdeschichten 

(Uberbleibsel von «Zatoanen») abwechseln. 

| ră 

Die Balta. — Ausgenommen das Gebict der beiden Ceatals, ist, 

das ganze Delta — auch: die Insel Dranov, mit den Grossseen Dranovul, 
Razim etc. mit inbegriffen — cin ungeheuerer 1,50—2,50 m unter Null des 

Schwarzen Mecres gelegener, durch cine Reihe von naturlichen Lângs-, 

Quer- und Diagonal Dâmmen (den Grinds) in mehrere grosse Abteilungen, 
abgetrennter See. Das allgemeine Aussehen dicses Gebietes ist dem einer 

«Înuarul Instil, Geologic al României, Vol, IV, Fasc. II], : s
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Reihe von hollindischen Poldern âhnlich, die durch grosse natiirliche 

Deiche von cinander geschieden und .vollstândig mit Wasser gefiillt sind. 

Dieser ungeheuere See ist zum grăssten Teile mit schwimmendem 

Schilt bedeckt, so dass seine Oberfiiche den Anblick eines gealtigen, 

  
Fig. 65. Unterer Teil der St. Gcorgs Inscl mit Angabe des Profils 

von Fig. 66. 

vonzahlreichen Nanălen durchzogenen und hie und da durch ausgedehnte 
Flăchen freien Wassers unterbrochenen, Schilfwaldes bietet (Siehe die Quer- 
und ăngsproîle durch das Delta, so'vie auch 'Fafel XIX und ANII). 

In diesem Gebiete treffen wir auf dem rechten Donaiufer noch
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cine Reihe von Seen an, wie Morughiol, die Seen von Mahmudia, 

Zagan und Malcoci im Gebiete 'Tulcea-Prislav und die Seen von Somova 

im Gebiete 'Tulcea-lsaccea; ebenso sind alle die Seen auf dem linken 

Donauufer, die bessarabischeu Seen. Alle diese Seen aber sind, obwohl sie 

den Deltaseen benachbart sină, von diesen vielfach verchieden; da die 

Wasserverhăltnisse in ihnen ganz anders liegen: sie 'weisen cine viel 

hăhere Sohle auf, deren H5he zvichen 50 cm und. 10 cm unter dem 

Minimalstande der Donau variiert, so dass sie nicht zu den cigentlichen 

Deltaseen zu zâhlen sind sondern zur Kategorie der Seen an den Do- 
“ nauufern gehâren. (Siehe Fig. 33 und 34, 

. a 

. . 

Die Alimentation (Wasserversorgung) der Deltaseen. Ob- 
wohl wir gesehen haben, dass die Deltaseen, abgeschen von cinem 

kleinen 'Teile ihres oberen” Winkels, geniigend tief sind, um andauernd 

cine hinlingliche - Wassermenge zu “haben, benâtigen sie dennoch jedes 
Jahr frische YVasserzufuhr; diese so'vohl als Ersatz fiir die Wassermenge, die 
durch Filtration in d Donauarme (1) cindringt und fiir die durch die 
Verdunstung hervorgerufenen Verluste, wie auch zur Auffrischung ihres, 
mit den aus dem stetigen Verwesen organischer Stoffe erzeugten, den 
tierischen L.ebewesen schădlichen, Wassers, durch frisches, sauerstoffhalti- 

ges und mit Niăhrstoffen durchsetztem Wasser. 
Auch hier vollzieht sich Zufluss und Abfluss bei cinem niedrigen 

Wasserstand der Donau mittels der Gărlas, dagegen geschieht es iiber die 
Ufer hinweg nur dann, wenn das Wasser die H5he von 2.70 m. iiber dem 
Niederwasserstand von Tulcea iiberschreitet. 

a. Die Alimentation durch Gârlas. Betrachten wir die Karte 
des Donaudeltas, so bemerken wir, dass dieses Gebiet von zablreichen 

natiirlicken Kanălen, die Gârlas, durchzogen ist. Ihre Entstehung und 

ihre Rolle ist jedoch sehr, verschieden. 
In erster Linie haben wir eine Reihe sehr grosser und tiefer Kanăle, 

die ihrer Enstehung nach ehemalige, nummehr verlassene und an beiden 

Enden verschlammte Donauarme sind. Die wichtigsten davon sind: 

(1) Der technische Dienst der Europiischen Donaukommission hat berechnet, 
dass durch die Sulinamiindung dreimal so viel Wasser ins Meer fliesst, als in diesen 
Arm bei «Cetal St, Georg» eintritt. Dieses grosse Plus, das zur Zeit des Wassertief- 

standes die Strămung und die Wassertiefe an der Sulinamindung erhălt und dadurch 
die Schifiahrt in diescm Zeitraum ermăglicht, kommt nur von dem Wasser her, das 

durch die Gârlas aus den Secn fliesst und ganz besonders von 
grossen Mengen, von Sinkstoffen freien Baltawasser, das durch 
die Donauufer durchsickert und zur Zeit tiefen Wasserstandes, 
in den Sulinakanal cindringt.
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Auf der Insel Letea die „Gârla Şondea“, friiher ein Arm der 

Donau, der den Kilia-Arm unterhalb Ismail mit dem Sulina-Arm bei 

Şondea, zwischen den alten Meilenzeichen 24 und 25, verband. Dieser Arm 

vervandelte sich erst în jiingster Zeit— 1840 war er noch schiffbar — in 

eine «Gârla» ; Sir Hartley legte anfânglich grossen Wert auf das, durch 

“ diese Gârla dem Sulina-Kanal, aus dem Kilia-Arme, zugefiihrte Wasser. 

Die Gârlas Hlilboca-Saha, lacob-Saha und Pardina bildeten 

die Donauarme, die nahe bei Pardina ausgingen und dem Grind von hkilia 

-zucilten, wo sie sich, da sie denselben nicht durchbrechen konnten, zu 

cincm Arm vereinigten, nach Norden, -parallel mit ' diesem < Grind» 

weitergingen, um schliesslich nahe: der Stadt Kilia-Veche, în die Donau 

  

  

  

    
  

- Fig. 67. Das Dorf Periprava mit dem Letea-Walde im -Hintergrunde,- 

zu fliessen. Die beiden zuerst genannten Gârlas, sind jetzt vollstăndig 

abgesondert und în richtige Scen mit stehendem Wasser verwandelt. 

Die G'ârla Lopatna ist ein alter, am beiden Enden geschlossener, 

sehr breiter und ticfer Donauarm nahe dem Sulina-Arme. Er ist ebenfalls 

isoliert und in cinen See verwandelt. Die Gârla Sulimanca von Peri- 

prava ist eînc lange Gârla die în die Seen «Merhei mic» und <Merhei 

mare, AMatiţa» etc. fiihrt. „toi 

Die «Gârla Păpădia», heute ganz unbedcutend;::wâr friiher cin 

Donauarm, der einen scitlichen Kanal des Sulina-Armes 'zivichen den Punkten 

„Păpădia und «Gârla Ciobanului> bildete. Sehr bemerkenswert ist hier, 

_dass heute vor unsern Augen. der Donauarm „Tatarul zwischen Tatanir 

und Kilia Veche, im Begrifie ist, sich in cine Gârla zu verwvandeln ; cbenso 

hat sich in den letzten 20 Jahren der Arm Popina an der Miindung 

des Stari Stambul, în eine vollkommen unbedeutende Gârla umgebildet. 

1
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" Aufde St. Georgs-Insel fiihren wir als wichtigste die Gârla 

L itcovul an, die cin langer Donauarm war, und sich auf grosse Strecken 

ausdehnte ; sie begann in der Nihe des <Ceatalul St. Gheorghe», speiste 

die ganze Inscl mit Wasser bis nahe an den Grind Caraorman, bog dort 

nach Siiden um und ging in der Nâhe der heutigen Miindung des 

Dunavăţ in die Donau. Auch die «(xârla Rusca» war chemals ein 

Donauarm, der vom St Georgskanal unterhalb Prislav ausging. 

Auf der Dranov-lnsel befinden sich folgende wichtigere Gârlas: 

Glinețul, Dunăvăţul, Gâsca, Cerncţul und Dranovul. Dic erste- 

ren vicr sind bestimmt friihere grosse Donauarme, die zum Razim-Sce 

„fiihrten, d. h. in den Meeresgolf an der Stelle, der damals vielleicht noch 

nicht durch cinen Kiistenwall geschlossen und so în cine J.agune ver- 

wandelt worden war. 

  

    

  

  

Fig. 68. Hanfernte im Gebiet des <Ceatalul Chilici» auf dem Ufergrinde 
__von Pâtlăgeanca. Der Hanf ist in Garben aufgestelit. e : 

Einige dieser Gârlas dienen auch heute noch als Alimentations- und 

* Drainagekanăle, da sie stets cine grossere oder geringere Stromung auf- 

:weisen. Andere hingegen haben zwar noch das ăussere Aussehen und die 

"Tiefe cines Donauarmes beibehalten, sind aber trotzdem fast văllig 

' abgesondert und in wirkliche Seen umgebildet worden, ihr Wasser steht 

ganz still und ihre Oberfliche zeigt reiche Vegetation von gelben und 

"iveissen Seerosen, Wassernuss etc. (Wuphar luteum, Nimphaea alba und 

' Trapa natans). (Siehe auch Tafel XVII Fig. b.). 
Die Art und Weisc der .Verwandlung cines Donauar- 

mes in einc Gârla oder in cinen Sce lann auch heute noch gut beo- 

bachtet werden. Erst bildet sich an der oberen Miindung cine Bank (Schwelle) 

spăter cine andere ctwas kleinere an der unteren Miindung, hierauf văchst 

<
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die obere Bank allmâhlich an und dringt in die Gârla ein, die Vegetation 

(Schilf und Rohr) beginnt sich an den Ufern der Miindungen immer mehr 

auszubreiten. In kurzer Zeit ist die Ofinung ganz versperrt, so dass Wasser 

nur noch bei Hochstand eindringen kann. Ein Beispiel hiefiir ist die Miin- 
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dung der Gârla Şondea. Schreitet dieser Prozess weiter fort, so verliert: 

sich die Miindung volistăndig im Schilf, wie dies z. B. bei der Gârla 
Gâsca auf der Dranov-lnsel der Fall ist. 

Als Beispiel der Umwandlung eines Donaulknies in einen
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Sec migen dic Seen Erinciuc und Belciug rechts und linlks des St. 
Georgskanales dienen. Diesc btiden waren friiher Kriimmungen der Donau, 

- gingen jedoch, nachdem sich dice Donau cinen andern, lcichteren Weg ge- 

wăhlt hatte, als solche cin und verschlammten in der oben fiir die Gârla 

Sondea vorgefiihrten Wocise an den Miindungen. Auf kiinstliche Art wur- 

„den âhnlich die alten Biegungen des Sulina-Armes, die infolge der Ka- 

nalbauten cingingen und deren stromaufivărts gelegene Miindungen, durch 

unter Wasser angelegte Steindeiche -versperrt wurden, — was ihre Ver- 

schlammumg nur beforderte, —in Seen vervandelt. 

Vicle dicser Gârlas waren, als sie noch Donauarme waren, mit verschie- 

denen grossen Scen verbunden, die sic damals mittels besonderer Zufiiisse 

bewăsserten und denen sic dann durch Abfliisse das Wasser entnahmen. 

Es ist sehr charakteristisch, dass sich diese Verbindungswege bei meh- 

reren .bis . hcute erhalten haben, nur dass sich an cinigen Stellen der 

alten, jetzt nicht mehr wie chedem funlktionierenden Gârlas, Schilf ange- 

setzt hat. Viele Secn, die friiher mit den alten, heute în Gârlas oder Seen 

verwandelten Donauarmen in Verbindung 'waren, haben sich, da sie ihr 

Wasser nicht mehr ableiten konnten, neuc Abflusskanăle geschaffen, die 

in den gegenwiirtigen Dappuarm fiihren, so dass diese Scen hcutzutage 

so vohl mit dem jetzigen, wie mit dem friiheren Donauarme verbunden 

sind ; so erhielt z. B. der Fortuna-Sce friiher das Wasser vom Şondcea, 

jetzt wird er vom Sulinaarm bewăssert ; auch die Scen Gorgova und 

Obretin gehâren hicher, die chemals durch den Litcovu mit Wasser ge- 

speist wurden, jetzt aber mit dem Sulina-Arm verbunden sind ; auch die 

Seen Isacov und Uzlina wurden vom L.itcov mit Wasser verschen, wăhrend 

„sie heute durch cigene Gârlas, Wasser aus dem St. Georgs-Arme erhalten. 

„Fast alle diese Seen haben iibrigens auch ihre alten Verbindungen 

aufrecht crhalten. Auf diese Weise hat sich cine văllige Anastomose 

zvischen allen Scen und Gârlas des Deltas untereinander gebildet, so dass 

" dadurch gleichzeitig zwischen den gegenvărtigen grossen Donauarmen 

neue dircktere Verbindungen hergestellt wurden. So kann man z. B. vom 
Kilia-Arm in den Sulina-Arm gelangen: a) durch die Gârla Şondea, 

5) durch die Gârla Pardina von Pardina aus, iiber Gârla Jidanului-Babina- 

Sce-Matiţa-.opatnazu den Fischereiansiedlungen (<Cherhanale>) am Meilen- 

zeichen 23-des alten Sulina-Armes; c) durch die Gârla Pardina von Kilia- 

“Veche ab — Gârla jidanului — Matiţa etc. zum Meilenzeichen 23; 4) durch 

die Gârla Sulimanca den Merhei-Matiţa-lopatna-See etc. zum Meilenzei- 

chen 23 ; oder iiber Matiţa-Răducul-Sce zum alten Meilenzeichen 12 von 

Sulina,.u. s. w. 
Aus dem Sulina-Arme kommt man in den St. Georgs- 

- Arm: von Gorgova, von Obretin oder vom alten Meilenzeichen 18 durch den 

Gorgova-Sce-Litcov, die Gârla Rusca nach Prislav; von den gleichen Punkten
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durch den Litcov zum Orte Periuloc nahe der jetzigen Miindung des 

| ati | - Kanals «Regele Carol» oder nach 

_ Uzlina durch die Scen .und die 

Gârla Uzlina. 

Endlich kann man vom St. 

Coatalul SF: Gheorghe Georgs-Arm durch den Dunavăţ, 

Cerneţ, Clineţ, Gâsca u. s. f. und 

verschiedene kleinere Kanăle den 

Razim, die Miindung «Gura Por- 
FI! tiței> u. a.. erreichen. 

p 23 
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Cara sunet . Daraus ersehen wir, dass mit- 

tels dieser Gârla und Seen das 

g |anmete ganze Delta von Nord nach Siid 
ii | befahren werden kann. 

Z „_» Diese Verbindungswege sind 

aber auch ein Weg fiir das Wasser 

auf dem es în die Balta eindringen 

oder aus derselben austreten kann; 

die Alimentation dieser Seen durch 

Gârlas ist daher cine um so lkompli- 

ziertere, als hier noch eine evige 

nur sehr schwer zu verfolgende 

Umwandlung vor sich geht. 

Neben den grossen Haupt- 

Vi Dunarât .. Gârlas haben wir im Gebicte des 

Donaudeltas auch noch zahlreiche 

kleinere. sekundire Gârlas. Ei- 

nige davon sind gegenwărtige oder 

friihere Zu- oder Abfliisse verschie- 

dener Seen; andere wiederum sind 

von den Fischern gegraben und 

dienen diesen als Fahrstrassen oder 

zu Fischereizweclen. 
Aus dem Gesagten kânn& 

wir uns eine ungefâhre Vorstel- 

lung iiber die Art der Was- 

serspeisung der Deltaseen 

durch die Gârlas machen: 

Im grossen und ganzen fihren die 

delta-aufivărts gelegenen Gârlas, 

E wenn îhre Offnungen infolge Ver- 

schlammung nicht zu hoch liegen, zuerst der Balta Wasser zu und zwar 

- . 
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ungcfăhr zu dem Zeitpunkte wenn das Wasser bei Tulcea das Niveau von. 
2.00—2.20 m iiber dem Niederiwasserstand errcicht. Die Wasserversor- 
gung durch die delta-ab:vărts gelegenen Gârlas erfolgt viel spiiter, und 
zwar sind es gerade dicse Gârlas, die — wie dice z. B. bei der Gârla von 
Obretin, bcim alten Meilenzeichen 18 im Sulina-Kanal der Fall war, —- fast 
stets das Wasser aus der <Balta> ableiten und erst bei ausscrordentlich 

hohem YVasserstand — wenn das Wasser schon das Ufer zu iiberschreiten 

bercit ist — ihrerseits der Balta Wasser zufiihren (1). 
! Das durch die stromaufwiirts gelegene Fauptgârla 'cindringende 
Wasser, wird dann durch die Nebengârlas in die Seen weitergelcitet, 

welch letztere immer voller werden, und mit ihren Fluten das sie 

  

  

  

    

Fig. 74. Dic «Gârla Dunăvăţe wird mittels 
Baggermaschinen vertieft. 

“umigebende Schilf allmâhlich einschliessen. Bei den Seen . mit festen 
Grind-Ufern geht die Wasserspeisung in normaler Weise, wie bei jedem 

Sec am Ufer der Donau vor sich; fiihrt jedoch die Gârla in die «grosse 

Balta», welche fast die gesammte Oberflăche. des Deltas cinnimmt und 

grăsstentcils mit <Plaur> bedeckt ist, dann verliert. sich das Wasser im 

Schilf und dice ungehcueren Massen schwimmenden Schilfs werden  all- 

(1) Der Unterschied in der Art der Wasserversorgung durch die Gârlas 

zwischen den Scen der Delta und jener der Seen der oberen Donau beruht auf der 
grossen Verschiedenheit des Donaugefălles, die zwischen beiden Gebieten zur Zeit 

des Wasserhochstandes besteht: Wăhrend zwischen 'T.-Severin und Galatz fir cine 
Strecke von 781 km, der Unterschied der mittleren Hâhe der Hichstwasserstiinde 

nur 116 cm betrăgt (6,05 bei Severin und 4,89 bei Galatz), also 0.14 cm per km, ist 

cr zwischen Galatz und Sulina, fir eine Entfernung von nur 150 km, 440 cm (4,89 m 
bei Galatz und 0,49 bei Sulina), somit 2,9 cm per kilometer.
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măhlich von unten in die Hihe gehoben (Fig. 75). Steigt das Wasser 

bei “Tulcea îiber 2.20 m — bei Galatz iiber 3.50—, dann fihren alle 

Gârlas Wasser in dic Balta ein. 

Von grosser Bedeutung fiir dic, Wasscrversoiigung der Balta sind 

auch die kleinen, von den Fischern fiir den Fischfang gegrabenen, aus 

der Donau in die Balta fiihrenden Gârlas. Diese quer zum Ufer liegenden 

Kanăle sind Einschnitte in den .Ufergrind, von unbedeutender J.ânge 

— etwva 0,2-—1,5 km — und reichen bis zum Schilfgebiete hin. Sobald . 

das Wasser zu steigen beginnt, dringt es in diese Gârlas cin, ergiesst 

sich 'in die weite Balta, fillt diese an und erhebt allmihlich das ganze 

schivimmende” Schilf, Die im Schilf oder unter dem <Plaur» sich auf- 

haltenden Fische fihlen das cindringende firische Wasser, suchen die 

Balta zu verlassen und werden în den L-abyrinthen oder den Fischziunen mit 

Sperren der Fischer gefangen. Diesc kleine Gârlas haben also auch fir die 

Bewăsserung der Balta und die Auffrischung des - Wassers în den Jahren, 

in denen sich die Donau nicht iiber die Ufer ergiesst, ziemlich grosse 

Wichtighkeit. Sie haben jedoch den Nachteil, das sie die Balta auf aus- 

gedehnte Strecken verschlammen; es empfichit sich daher grăsste Vor- 

sicht bei Anwendung dieses Mittels zum Fischfang. 

Weiter oben wurde gezeigt, dass der stromaufiviirts gelegene Teil 

des Deltas von. dem stromabwărts gelegenen durch zwei grosse von 

N nach S laufende Grinds, năimlich 'den Grind von Caraorman und den 

Grind von Letca, die sich auch auf der Dranovinsel în den Grinds von 

Hundiu und Crasnicola fortsetzen, von cinander getrennt sind; wegen 

dieser Barrieren kann das durch die stromaufwărte gelegenen Gârlas ein- 

getretene Wasser nicht auch die zwischen den Grinds und dem Meere 

befindlichen Teile der Balta speisen. Fiir die Versorgung dicses (Ge- 

bictes bedarf es somit noch ciner Reihe besonderer Gârlas. Da jedoch 

infolge der von der Europiischen Donaukomimission ausgefiirten Arbeiten 

zur Regulicrung des Sulinakanales, dice Ufer dieses Armes bedeutend 

erhâht und viele Kanăle abgesperrt wurden (siehe auch Fig. 76), so geht 

die Versorgung diesecr Gebiete mit frischem Wasser nur schwer vor sich. 

Wir finden daher hier cinige Scen mit cinem, durch die in Făulnis iiber- 

gegangenen organischen Stoffc, verdorbenen Wasser (<Gârla împuţită» 

auf der St. Georgs-Insel, ein 'Teil der Gârla Sulimanca von Periprava, 

etc.), in welchen ich ăfters degenerierte -Fische gefunden habe. 

b. Die Alimentation des Deltas îiber die Ufer hinweg. Vie 

gross auch die Menge des durch die Gârlas herbei gefiihrten Wassers 

scin mag, sie reicht doch nicht hin, um die ungeheucren Wassermassen | 

zu ersetzen, die dem Baltagebiete des Donaudeltas durch .Verdunstung 

und Versickerung verloren gehen. Dies geschicht erst-wenn das Wasser
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dice Ufer iiberschreitet. Vergleichen wir das Profil der Ufer mit der 'Tabelle 

des Donauhochwasserstandes fiir die lezten 30 Jahre (siehe die zahlen- 

missige Aufstellung No. 1), so sehen “wir, dass die Wasserversorgung iiber 

die: Ufer hinweg auf folgende Weise vor sich geht: 

1. Im allgemeinen, beginnt das Donau vasser in grossen Mengcen iiber 
das Ufer zu treten, sobald es bei 'Tulcea cine ungefăhre H5he von 2.70 m 
iiber dem Minimalivasserstande (4.30 bei Galatz) erreicht; dann fângt die 

grosse Wasserversorgung in jenen Gegenden an, wo die Ufer niedriger 
sind. Der technische Dienst der Europâischen Donaukommission nimmt 
an, dass das Wasser die Ufer îiberschreitet, wenn ces bei Tulcea die 

Hăhe am Pegel von 10 Fuss, also 3.15 ,m errcicht ; dann tritt das Wasser 

tatsăchlich beinahe iiberal] iiber die Ufer (Siche Fig. 71 —73 mit den Lâin- 
genprofilen der Deltaufer). 

2. Aus der Tabelle No. 1 ersehen wir, dăss die mittlere Pegcelhăhe 
des Hichstwasserstânde, innerhalb 30 Jahren, bei "Tulcea 2.93 m iiber dem 

Minimalwasserstande betrug, und dass im Zeitraume von '30 Jahren nur 

11 mal und zwar in den Jahren: 1884, 1885, 1887, 1892, 1894, 1896, 

1898, 1899, 1903, 1904 und 1908, die Ziffer nicht erreicht +urde. In 

den Jahren 1882 und 1909 iiberschritt sie knapp die Grenze (2.71 m). 

+ 
* * 

In der obigen kurzen physikalischen Beschreibung des Donaudeltas, 
fihrte ich, indem ich die Entstehung der Grinds, die Art und Weise 

der Verwandlung der Donauarme in Gârlas und Seen, die Bildung der 

Zatone, den <Plaur> (1) u. a. zcigte, cine Menge villig neucr 'Tatsachen 

und Beobachtungen an, welche gceignet sind, die bisherige Auffassung 

iiber die Entstehung und Entiwvicklung des Donaudeltas zum Teil zu îndern. 

Obwohl die allgemeine Tendenz der vorliegenden Arbeit cine ganz 

"andere ist und ich mir dic ausfiihrliche Erliuterung dieser Frage in cinem' 

Spezialwerke vorbehalten hatte, kann ich mir doch nicht versagen, mit 

wenigen Worten die Aufmerksamkeit auf einige aus den von mir an- 

gefiihrten “Tatsachen sich ergebende Schlussfolgerungen, zu lenken. 

Es wurde bereits friiher bemerkt, dass vom ăussersten Nordende 

des Deltas, von Gibrieni an cin langer Grind verfolgt werden kann, cin 

Riistenwall, der das gegen'wărtige Delta * durchschncidet. Er crstreckte 

sich von Gibrieni iiber die «Kuciu guri» (grosse Sanddiinen) von Vâlcov, 

Periprava-Letea bis zum alten Meilenzeichen 13 (ivobei er vor sich, gegen 

Osten, die grossen Sanddiinen mit dem Letea-Wald hat); von hier ab 
bis zum Meilenzeichen 15 auf dem rechten Ufer des alten "Sulina- 

  

(1) Fur die năhere Beschreibung des Plaurs vergleiche man Cap. Il C1. «Me- 
lioration des Donaudeltass,
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& Armes und endlichi nach Siiden auf dem Wege nach Caraorman (wobei 

| cr durch den Caraorman-Wald fiihrt, der auf den vor ihm befndlichen 

Sanddiinen liegt) und fast an den St. Georgs-Arm hinanrcicht wo er 

sich auf der einen Seite bis nach Ivancea verlingert, auf der anderen 

Ra aber bei Litcov, ctia bei der neuen Miindung des Kanals «Regele 

Su „_ Carol» abbricht. 

i All das, sowohl der Kiistenwall, wie auch die Diinen, auf dencn 

sich Waldungen angesetzt haben, sind — entgegen den Peters'schen An- 

gaben (siche |]. c. Seite 98)— rein marine Bildungen. Die dort vor- 

gefundenen Fossilien sind typische Meermuscheln von den Gattungen 

Solen, Pecten, Ostrea, Venus etc. Dieser grosse Meereskiisten'vall 

schloss demnach cinmal das gesammte jetzige Delta bis zum St. Georgs-Arm 

ein und zyar zu ciner Zeit, als noch das Mamuth und das Rhinoceros 

antiquitatis lebte. | | 

Andererseits haben wir gesehen, dass der Grind von Chilia-Veche die 

CN Verlăngerung cines Pliocenspornes der Terrasse Bessarabiens in das Delta 

hincin darstellt, und dass dessen harte Tone sich auch. nach Siiden, bis 

weit unterhalb des jetzigen Sulinakanals, 'direkt gegen die J.andspitze 

verlăngert, auf den die Dărfer Duniăvăţ. liegen, und wahrscheinlich bis 

nahe an den St. Georgsarm reicht. Auch dieser feste 'Tongrind hat. 

somit cinmal den ganzen oberen 'Teil des jetzigen Deltas abgeschlossen, 

und verlief in der geraden Linie Chilia Noua-Dunăvăţ. | 

Wenn wir jetzt auf der Landkarte die Konfiguration des Terrains- 

betrachten, so sehen wir, dass die festen Ufer des Deltas einen Trichter 

bilden, dessen extreme Enden durch die Linien begrenzt 'werden, welche 

; die, Punkte Isaccea-Terasponte stromaufwiirts und Kilia Noua-Dunavăţul 

de sus stromabwărts vereinigen. Das ist der alte Aecstuar des Stromes, 

der jedoch, da scin nărdlicher Teil durch den harten Ton-Grind von Kilia 

| abgesperrt war, der damaligen Donau nur in seinem siidlichen Teile, d. h. 

! 
i 

      

m
i
e
 
e
 
D
o
m
 
m
o
 

a 

durch dem heutigen St. Georgsarm, Durchlass ge .ăhite. Es ist sogar 

mâgiich, dass die Donau damals eine I-imanmiindung hatte, so wie die 

heutige Aliindung des Dnjester, oder wie der Razim der Liman des 

ag Dunăvăţ-Armes, war. Erst spăter bildete sich der Sulina-Arm, der beim 

i, alten Meilenzeichen 27 aut den harten Kilia-Grind stiess und hiedurch 

i „gezvungen svurde, cine nărdliche Richtung cinzuschlagen und dann beim - 

IE Meilenzeichen 24 wiederum nach Siiden umzubiegen (hierbei das kleine. 

M bildend), bis er schliesslich eine schwăchere Stelle fand, bei der er 

durchbrechen konnte. Von hier ging er ncuerdings nach. Siidost, musste 

jedoch -segen des iistenwalles (Grind von Caraormanu) wieder nach 

Siiden umbiegen, den er erst beim alten Meilenzcichen 13 zu durch-. 

Ra brechen vermochte. -
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„VEGETATIONSBILDER AUF DEN DONEN UND DEM FLUGSAND DES DEL.TAS,!



  

TAFEL XIII. 

VEGETATIONSBILDER AUF DEN DONEN UND DEM FLUGSAND DES DELTAS. 

  

FIG, 1, (oben) Charakteristisches Bild aus dem Letea- Wald. Die auf den Sanddiinen 

wachsenden Eichen. Eine “Waldwiese, auf der das auf dem Sande sprossende 

„Gras sichtbar ist. 

FIG. 2. (Mittelbild) Eine Sanddine mitten im Leteawalde, 

FIG. 3, Runstliche Akazienanpflanzungen auf den Sandilichen von Carinasuf (am Ufer 

des Sinoe-Scees). "
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VEGETATIO) SBIL DER AUF DEN DUNEN UND DEM FL UGSAND 
DES DELTAS.



""BAFEL XIV 
VERSCHIEDENE UFERFORMEN (UFERGRIND) IM DONAUDELTA. — 1,



TAFEL XIV. 
VERSCHIEDENE UFERFORMEN (UFERGRIND) IM: DONAUDELTA. — [. 

  

» 

FiG, 1. Donauufer (Kilia-Arm) bei Satul Nou vor Ismail. 

“Tg, 2. (rechts oben) Donauufer (Kilia-Arm) bei Kilia Veche, Hier ist das hohe Ufer 

zu sehen, das cine Verlângerung des festen «Grind» der bessarabischen Ter- 

rasse bildet. IN a 
Fi6. 3. (links unten) Ufer des Sulina-Armes bei Gorgova. Der etwas .hăhere, «Grind» 

ist mit cinem klcinen Gemiisegarten verschen und triigt cinige Gebăude, 
FIG. 4. (Rechts unten) Das Sulina-Ufer beim alten Meilenzeichen 23. Der «Grind» 

ist sehr nicdrig.. 

E:
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“EAFEL XV. 
- VERSCHIEDENE UFERFORMEN (UFER-GRIND) IM DELTA. — II.



TAFEL XV. 

VERSCHIEDENE UFERFORMEN (UFER-GRIND) IM DELTA. — ll. 

  

FiG. 1. Das Ufer des Kilia-Armes beim Dorfe Pardina. Der Ufer-Grind ist gegen 

die Balta hin hăher und ausgedehnter, so dass sich das Dorf ausbreiten und 

entwickeln konnte. Als Beispiel der "Wegetation dieser Gegenden sieht man 

am Ufer cine Pappelgruppe. 

FIG. 2. Das Donauufer an der St, Georgsmiindung beim Dorfe Catârleţ (St. George). 

FiG, 3. Mecresufer, auf der das Meer vom Razimsee in dem Gebiete Portiţa tren- 

nenden Sandzunge. Die Vegetation ist hier nur sehr arm,
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In cinem andern, noch ferner liegenden Zeitraume bildete sich der 

jetzige Kilia-Arm; dieser nahm aber damals denselben Weg wie heutc, 

jedoch nur bis Bugeac, d. h. bis zu der Landspitze von Ismail; von hier ging 

cr nun durch dic jetzige «Gârla Şonda», die damals cin miichtiger Donau- 

.arm war, und dann în den Sulina-Arm. Es ist anzunehmen, dass aus dem 

damaligen Sulina-Arme durch die Lopatna und Sulimanca, cin măchtiger 

Arm nach Norden fiihrte, der bei Vâlcov und Periprava den alten Kii- 

stenwall mit den dortigen Diinen durchbrach. Am spitesten hat sich end- 

lich der jetzige Kilia-Arm gcbildet, der den grossen Grind von Kilia 

Veche zu durchbrechen und durch die bereits vorhandene Spalte im 

Kiistenwall von Vâlcov, zum Meere vorzudringen vermochte. 

$ 2. Wirtschaftliche Beschreibung. 

Wir wollen nun untersuchen, wie auch hicr im Gebicte des Donau 

Deltas die Produktion im Verhăltniss zum Wasserstande der Donau in den 

verschiedenen Jahren variiert: Von Anfang an wurde darauf hingewiesen, 

dass dic Produlktion dieses Gebictes heterogen ist d.*h. dass wir ausser den 

cigentlichen Baltafischen—nimlich Fischen, dic in den Scen sich vermchren, 

niihren, wachsen und dort gefangegpwerden — wir noch 2 Arten von Wan- 

derfischen haben und zar: 1) Wanderfische, welche vom Mcere în die 

Donau oder in die Seen cindringen und hier gefangen werden (wie: 

Stăre, Heringc, Mecrăschen und Flundern) und 2) “Wanderfische, die zwar 

in diesen Seen gcboren und herangewachsen sind, aber baldmăglichst aus 

denselben auszu:wvandern suchen, um sich in andere donauaufwărts gele- 

gene Seen zu begeben, wie z. B. der Karpfen. 

In der hier wiedergegebenen Statistik kănnen “wvir folglich die Ge- 

sammtproduktion der Balta nicht auf cinmal aufstellen, sondern miissen viel- 

mehr die gefangenen und verkauften Fische nach diesen drei Kategorien 

verteilen. Zur crsten Abteilung gehiren die cigentlichen Baltafische năm- 

lich Bleie, Brachsen und allerlei Abramiden, Hecht, Schleihe, 

Karausche, Plâtze, Barsche, Wels, Zander, Rohrkarpfen, 

Ziege (Pelecus cultratus), Rapfen ctc. 

Zur zwciten Abteilung rechnen wir die Fische, die von cinem Sce 

zum andern wandern, nămlich die Karpfen von allen Grossen (<Crap, 

Ciortocrap,. Ciortan, Ciortanica»). 

Zur dritten Kategorie sind diejenigen Wanderiische zu rechnen, welche 

aus dem Meer în die Donau oder die Scen hincinwandern. Da jedoch 

diese Fische verschiedene L.ebensweise haben, auch jede Art in verschic- 

dene Gewăsser cindringt, wollen wir sie auch în verschiedenen Rubriken 

anfiihren und zwar 1.) "Stărarten (Hausen, Stor, Sterlet, Scherg, Dick, 

Glattdick), welche das ganze Jahr hindurch in die Donau cintreten ; 

Anuarul Instit. Geologic al României, Vol, IV, Fasc. ZI, ? 3 

ia . .. n. . [a . .. ... pr.
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b) Mcerăschen (Mugilarten) die im Sommer aus dem Mcere in dic 

Razim=, Sinoe Seen und în das Haff (Zaton) bci St. Gcorg kommen; c) Flun- 

dern (Pleuronectes flesus) dic zu allen Jahreszciten în den Razimsce cin- 

dringen ; d) die Donauheringe (Alosa fonica) welche von Mărz bis Ende 

Mai aus dem Meere în die Donau wandern und €) der Steinbutt (. Rhombus 

macolicus), der in diesen Gebicte an der Meereskiiste bei Sulina und in 

dem Portiţa-Gebicte bis Caraharman gefischt wird. Das Ertriignis an sol- 

chen Fischen hiingt mehr von der Mecresstrămung, Windrichtung, 'Pem- 

peratur etc., als vom Waseerstande der Donau ab.: 

Einen Verglcich kânnen wir auf 13 Jahre ausdehnen, scitdem dicse 

Fischercien în Regic ausgeBeutet und genaue Statistiken aufgestellt werden. 

Leider bezichen sich diese Statistiken nur auf die verkauften Fische, sind 

also nicht Statistiken iiber die Produktion im eigentlichen Sinne; sie geben 

daher den jăhrlichen Ertrag nicht genau an, da cinerscits die zur Winters- 

zeit cingesalzenen_Fische crst im kommenden Sommer (besonders im April, 

AAN) gat petalele ef gre 

EA fata 

  

  

  

Fig. 75. Schematisierte Abbildung zur Darstellung des <Plaure und der 

schwimmenden Inseln, 

Mai und Juni) verkauft und somit im nachfolgenden Jahre verrechnet 

werden, also îm Jahre des Verkaufs, aber nicht im Jahre des Fischfangs. 

Andererscits lassen diesc Statistiken nicht das von den Fischern ver- 

brauchte Fischquantum cerkenncn, das sehr gross ist, da sic sich fast aus- 

schliesslich von Fischen năhren. (Uber 1.000.000 kg jtihrlich). 

Wie bei den andern, als Bcispiele angefiihrten Fischereisektionen, 

soll auch hier die Maximalhihe des Friihjahrhochwassers, und die Zeitdauer, 

wic lange das Wasser sich iiber die Ufer ergossen, bezw. der Zeitraum 

des Iochiwasserstandes von iiber 2,70 bei Tulcea, in verschiedenen Ru- 

briken zusammengestellt werden. . 

Wenn man diese Zahlen betrachtet 1 nd die spezicilen Produktions- 

verhăltnisse diescs Gebictes nicht kennt, kănnte man zu Schlussfolgerungen 

gelangen, dic mit den Tatsachen in direktem Gegensatze stehen. Bei 

genaucr Betrachtung de Ertrages an Karpfen. sehen wir, dass gerade 

die Jahre mit nicdrigem Wasserstande 1898—99 mit 5.095.056 kg die 

grăsste Produktion aufweisen, die Jahre 1905/6 und 1906/7 aber, welche 

Hechwasser brachten, cin bedeutend geringeres Ertriignis hatten. Ilicfir 

gibt cs jedcch cine natiirliche Erklărung; ich muss daher hierauf nâher
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cingehen. Aus den Erklărungen werden wir dann schen; dass auch hier 
“fir die Produktion tatsăchlich das fiir die andern Seen aufgestellte Ge- 
setz gilt, dass nămlich die Grisse des Ertrags an Baltafischen, stets im 
direktem Zusammenhang mit dem WVasserstande der Donau steht. 

Unterzichen wir vorerst dice cigontlichen Baitafische unserer 
Betrachtung, so bemerken wir, dass von 1895—1899 die Produktion in 
normaler Wceise vorwârts geschritten ist, und je nach dem Wasserstande 
der Donau, stieg oder fiel. Als im Jahre 1899 das Wasser schr nicdrig 
stand (2,14 bei Tulcea), die Alimentation somit nicht cinmal mittels der 
Gârlas erfolgen konnte, fiel das Ertrăgnis von 5.239.526 kg im Jahre 
1898, auf 4.184.805 im Jahre 1899. Dieser Riickgang htte normaler 
Waeise — nimlich wenn nur die Fischernte jenes Jahres cingefangen, die 
fiii die Fortpflanzung nâtige Zahl von Fischen und die unrcifen aber in der 
Balta belassen rorden wire — noch viel grosser scin miissen; da dic Balta 

„in jenem Jahre schr wenig Wasser fiihrte, die Fische also im Herbste auf 
ganz klcine YVasserbecken zusammengedringt waren, wurden sie von 
den Fischern lcichter und in grăsserer Menge, als notwendig gevesen 
wărc, gefangen. Auf solche Weise wird das Jahresertrăgnis. kiinstlich er- 
hăht, der Ertrag des folgenden Jahres aber ungiinstig becinfusst; die 
năchste Folge war denn auch cf? Fallen der Produktion îm Jahre 1900, 
obwohl das Wasser auf 3,53 m stand. , E 

Von 1900 ab wăchst dic Produktion wieder bis 1902 in normaler 
Weise. In diesem Jahre erreichte das Friihjahrhochwasser gerade noch die 
Ufergrenze (2,71 m) und dauerte auch nur sehr kurze Zeit, so dass die 
WWasserversorgung der Seen, die schon in den vergangenen Jahren man- 
gelhaft war auch jetzt in nicht geniigendem Masse erfolgen lkonnte; im 
Herbste dieses Jahres war das Wasser der Donau sehr nicdrig, stand 
lingere Zeit auf dem Minimalstande; das gleiche galt: natiirlich auch fiir 
die Scen. Als dann plătzlich Frost mit vorausgehendem Schnccfall, der 
die Baita noch vorher mit Schnee fiillte, cintrat, "crstickten ungeheure 
Mengen von Fischen. Die Fischer holten in diesem Winter gewaltige 
Quantităten Narpfen und andre Fischarten heraus, fillten ihre Salzfisch- 
lager, und salzten mangels anderer Gefăsse die Fische sogar în alten 
Teerfăssern, Barken u. s. w. cin (1). Der hohe Ertrag dieses Jahres von 
5.547.590 kg ist deshalb mehr auf Konto der nachfolgenden Jahre zu 
sctzen, wie denn auch das Jahr 1903 (bei-cinem YVasserstand von 2,65) 
nur 3.813.604 kg ergicbt. Von diesem Zcitpunkte an traten wieder regel-. 
măssige Verhiiltnisse. cin, die in den Jahren 1907 und 1908 (Maximal- 

a 

(1) Siche: GR. ANTIPA, die Bewirtschafiung der staatlichen Fischereien in 
„eigener Regie. Bukarest 1905 Monitorul Oficial vom 1, April 1905 (Rumânisch).
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wasserstand bei Tulcea 3,63 m Pegelhshe) 7.739.561 Kilogramme auf- 

weisen konnten. 

Das hier fiir die cigentlichen Baltafische Gesagte, kann auch auf 

den Ertrag an Karpfen angewendet werden, nur mit dem Unterschied, 

dass hier die Verhiltnisse noch ver:wickelter sind, da wir es mit cinem 

Wanderfisch zu tun haben, den wir nicht stelig auf einem Orte zuriici- 

zuhalten vermâgen. 

Von 1895 bis 1898 stieg der Ertrag in regelmiissiger Weise von 

384.668 kg (1895) auf 3.590.151 kg (1898) in direktem Verhăltnis 

zum Wasserstande. Im Jahre 1899 trat— wie bercits weiter oben be- 

sprochen — schr tiefer Wasserstand cin (Pegelhhe 2.14 m, so dass die 

Seen selbst durch die Gârlas kcine Zufuhr mehr erhielten), im Herbst 

war der Wasservorrat în den Seen so gering, dass die Fischer mit den 

Hinden Karpfen fangen konnten. In dem nun folgenden Winter wurden 

enorme Quantităten Karpfen cingefangen, die zu Spottpreisen verkauit 

wurden (das tberiihmte Jahr der billigen Fische!!!), ja sogar die zur 

Fortpflanzung nătigen Fische wurden vernichtet, wodurch natiirlich un- 

giinstig auf die Produktionskraft kiinftiger Jahre cingewirkt wurde (1). 

In diesem Jahre wurden 5.095,056 kg Karpfen verlkauft, die Menge der 

cingefangenen Fische war aber” betrăchtlich grâsser, denn ungefiihr 11/, 

Millionen kg cingesalzener Fische wurden im folgenden Jahre verhkauft, 

in der Statistik aber als Ertrignis dieses Jahres angefiihrt. Im folgenden 

Jahre 1900—1901 musste demnach das Ertrăgnis stark heruntergehen, 

obwohl der Hochwasserstand hinreichend hoch (3,25m) war ; in der Tat 

schen wir in der Statistik den Verkauf mit 2.561.310 kg angefiihrt, wo- 

-von aber kaum 1 Million als wirklicher Ertrag dieses Jahres anzu- 

rechnen îst. 

Nun hatten wir wieder zwci giinstige Jahre nachcinander mit Iloch- 

wasser und dazu, mit ciner strengen Beaufsichtigung der Schonung der 

jungen Fische und Uberwachung der Schonzeit wăhrend der J.aichpe- 

riode, konnte die Produktion sich neucrdings auf 3.700.202 kg im Jahre 

1901 (bei cinem Wasserstand von 3.36 m) aufschwingen. Im Jahre 1902 

hatten wir wieder keine Uberschwemungen zu verzeichnen, im Winter 

war ausserdem noch jene belannte schreckliche Sterblichkeit infolge der 

Kălte cingetreten ; zu dieser Zeit wurden grosse Mengen Karpfen ge- 

fangen und cingesalzen, die zum grâssten Teil im Friihjahre des Jahres 

1903 zum Verkauf gebracht wurden. Von den 1903 verlkauften 2.741.261 

(1) Im tibrigen war dieses Einfangen der Fische cine Notwendigkeit, da dic 

Scen mit ihrem nicdrigen Wasserstande im Falle cines Frostes cingefroren und 

alle Fische zu Grunde gegangen wăren, was. cincn noch grosscren Verlust be- 

deutet hăttc,
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wurde. Erst das Jahr 1906 brachte, 

DR. GR. ANTIPA 

> 

“kg waren hăchstens 1 Million in diesem Jahre gefangen worden, den 

Rest bildeten Salzfische des Vorjahres. SI 

Dieser rasche Riickgang des Ertrages an Karpfen “hielt auch noch 

die folgenden Jahre an, solange sehr niedriger Wasserstand zu verzeichnen 

war, was bewirkte, dass das Wasser ciniger Donauscen gănzlich verdorben 

nachdem wir bereits 1905 Hochwasser - 

hatten, wieder cine V ermehrung der Karpfen und Hebung des Ertrags. 

Aber auch in diesem Jahre ist cin gewisser Verlust zi verzeichnen : Das 

Wasser ging.sehr hoch und iberschvemmte lăngere Zeit die Ufer, so dass 

cin guter 'Teil der Karpfen im Friihjahre iiber die Ufer und durch die 

Gârlas” ausreisseni. und  donauaufivărts în die oberen Seen auswandern 

konnte ; daher. firiden wir tatsăchlich în den Scen von Brateș und Braila, 
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Fig. 76. Der See Obretin, an der Steile, wo behufs Rcgulicrung des <grossen M» 

“im Sulina-Arm der Kanaldurchstich erfolgte. 

welche - im Vorjahre nur 321.140 kg. Karpfen ergaben, in diesem Jahre 

_(1906-7) 3.020.352 kg cingefangener grosser Karpfen, die sich hier zum 

grâssten. Teile aus den Deltaseen gefliichtet hatten. 

Nach 'drei Jahren, mit fir die Karpfenzucht - ginstigem  WVasser- 

stand, wăchst schliesslich der Ertrag im Jahre: 1907—1908  neuerdings 

auf 3.025.466 kg 'an, 'obwohl în diesem Jahre cine bedeutende Zahl 

grosser Karpfen stromaufivărts fliichtete, so dass das Ertrăgnis der Seen 

von Brateș und der Domine Brăila sogar auf 5.117.567 kg, bei Crapina 

von 179.300 lg des Jahres 1905—1906 auf 540.302 kg im Jahre 1906—1907 

und auf 1.194.533 kg im Jahre 1907—1908 gestiegen ist. 

Als im Jahre 1908 das VVasser nur an Wenigen Stellen iiber die 

Ufer în das Donaudelta eindrang::(Pegelhohe 2.52 m) und die Gârlas
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folglich gut mit Zăunen versperrt werden konnten, war der Ertrag an Narpfen nach drei ginstigen Wasserstandsjahren, wieder sehr hoch ge- 
  

a 
DS Tia     

  

  

Fig. 77 Hitten der IIausenfischer am Mceresufer niichst Portiţa. 
1 

sticgen. Da das Finanzjahr noch” nicht abgel 
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Fig. 78. Eine Fischerniederlassung beim Finfangen des 
dic das Meer vom Razimsce trennt, (Fischer bei Tisch) 

  

aufen ist, voljstândise stati- 

Hausens auf der Landzunge 

stische Daten noch nicht vorliegen, kânnen die Gesammtziftern nicht an- gegeben werden; bekannt ist bis jetzt, dass bis zum 31.'Januar 1909 der
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Ertrag 3.175.713 kg. betrug, somit den schon grossen Ertrag des Vor- 

jahres bei weitem iibertriftt, trotzdem bis zum Jahresschluss noch ziwei 

Monate sind, darunter der Marz, der stets einer der crtragsreichsten 

Monate des Jahres ist, 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass auch în den Deltascen die 
tatsăchhiche Production îm directen Verhălinis zu der Menge des von 
der Donau herbeigefiihrten WPassers ivăchst, jedoch liegen hier die Ver- 
hăltnisse noch komplizierter, da der Karpfen in diesen Gcbicten gewis- 

sermassen nur als Wanderfisch auftritt und bei Hochwasser aus dicsen 

Seen in jene der oberen Donau fliichtet. Um demnach den wir:lichen 

Ertrag an Karpfen und die Schwankungen im Zusammenhange mit dem 
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Fig. 79. Ein Fischzaun zum Meerăschenfang im Razim-See. 

YWVasserstande der Donau feststellen zu kinnen, miisste auch die Pro- 

duktion aller Seen der oberen Donau mit cinbezogen werden. Es liegt 

iibrigens in der Natur der Sache, dass auch das Ertrâgnis in den Delta- 

Seen vom Wasserstande der Donau abhiingt; denn Hochiwasser erncuert 

eincrseits das stagnierende Wasser der Scen —in denen die Fische bei 

lingerem  Verbleiben hăufig degenerieren — andererscits finden die 

IKarpfen îm Friihjahre, wenn die hâher gelegenen Ufer und Grinds mit 

frischem Yasser bedeckt werden, hier die giinstigsten Bedingungen zum 

Laichen und sichern gleichzeitig ihren Nachkommen gute Nahrungsplătze. 

Uberdies haben die Fische hier, sobald sich die Balta vâllig mit Wasser 

anfiilit und auch die Schilfdickichte iiberschwvemmt werden, ausgedehntere 

YWasserfiichen, wo sic sich im Schilf oder auch sogar unter dem <Plaur» 

năhren k&nnen.



DAS UBERSCIIWEMMUNGSGEBIET DER UNTEREN DONAU 137 
  

Der Ertrag wăre sicher ein noch grâsserer, wenn în Jahren. mit 

Hochwasser alle Donauufer mit «Pleter> (niedrige Fischzaiine) : ubge- 
sperrt werden kânnten, âhnlich wie dies bei den Seen des Crapinage- 

bietes und îm Dominium Braila geschieht, denn dann kânnte der Karpfen 

niergends mehr entyeichen. ” 
Betrefis der andern în obiger Statistik angefiihrten Fischarten habe 

ich gezeigt, dass ihr Ertrag grâsstenteils von ganz andern Faktoren als 

vom YWasserstande der Donau abhângig ist; derselbe hat hăchstens bei 

den Donauheringen und Storen cinigermassen Einfluss und Bedcutung. 

  m. ae pa 

  

    

    

  

  

Fig. 80, «Zaun mit Labyrint» zum Einfangen der Meerăschen (Mugil) 
im Razim-See. 

Flinsichtlich der Stâre kânnen wir bemerken, dass ihr lirtrăgnis ge- 

w5hnalich zwischen 5—600.000 kg. jâhrlich schwanlt und dass es sich in 

2 Jahren nur ausnahmsweise auf iiber 1 Million kg gehoben hat (Fig. 77 

und 78 stellen 2 Fischerniederlassungen zum Hausenfang bei Portiţa dar). 

- 

+ + 

Zu diescm Gebiete gehăren auch — wie schon cingangs erwvăhnt 

wurde — die grossen Kiistenseeni Razim, Goloviţa, Sinoe u. s. w., alle 

zusammen mit einer Oberfiiche von fast 80.000 ha. Diese ehemals fisch- 

reichen Seen belkomen aus der Donau durch die Gârla Dunăvăţul und 

durch das aus dem St. Georgs-Arm iiber das Ufer tretenden, Wasser, 

Siisswasser zugefiihrt. Scit sich der Dunăvăţ jedoch verschlammt hat, 

geschah die YVasserversorgung nicht mehr in geniigender Weise, so dass 

das Wasser immer konzentrierter, ja sogar viel salzhiltiger als das. Meer-
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wasser, wurde. Selbst das Wasser des Dranovsces fing an salzig zu 

werden.. Zu dieser Zeit bestand der Fischertrag dieser Seen nur aus 

Meeresfischen die în den Razim durch die Portiţa-Offnung und în den 

Sinoe durch cinige kleine, von den Fischern gegrabene Kanăle, cin- 

drangen. Hier wurden in grâsseren Mengen ausschliesslich Flundern 

(Pleuronectes flesus) ungcfâihr 200.000 kg jiihrlich und Mcerischen (Mugi/ 
cephalus, M. capito, M. saliens, M. auratus ctc.) (Fig. 79, 80 und 81) 
etwa 2—400.000 kg jâhrlich gefangen; die andern Arten wie Meer- 
griindeln (Gobiusarten) und Anchovis (Engraul:s encrasicolus) haben 

heute noch keinerlei kommerzielle Bedcutung. 

Dadurch, dass in letzter Zeit einincuer Kanal gegraben wurdc, der 

eine Tiefe von 2 m unter dem Minimaliwasserstand der Donau und cine 

  

    

  

  
  

Fig. 81. Das Dorf Jurilofca vom Razim-Sec aus gesehen. 

Breite von 20 m hat, verwandelte. sich das Wasser des Sces rasch in 

Siisswasser, wodurch die heute an Karpfen und Zander reichen Fi- 

schereien ins Leben gerufen wurden. Diesen Herbst war die Menge der 

eingefangenen Fische schon eine derartig grosse, dass dic Kosten der 

ganzen Arbeiten in cinigen Monate amortisiert wurden (1). In gleicher 

Weise wurde auch der Sinoe-See von Razim-Sec abgesondert und fiir 
den Fang von Meerăschen speziell eingerichtet (Siehe Tafel XVI a+und b). 

Die Rentabilităt dieser Fischereien ist stetig gestiegen: von dem 

im Jahre 1895 gebotenen Pachtpreis von nur 300.000 Lei ist das Ein- 

  

(1) Siehe auch die statistiche Zusammenstellung îiber die Produktion des 
Razim-See wâăhrend 4 Jahre, im Kap. MI $ 5, |
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lkommen heute auf iiber 2.400.000 Lei angewachsen, das auch weiterhin 

noch steigen wird, sodass wir in k:zer Zeit bedeutend h5here Ziffern 

zu verzeichnen haben werden ; dies um so mehr als der Razim-Sec erst 

angefangen hat die Resultate der ausgefiihrten Meliorationsarbeiten zu 

zeigen und noch bedeutend mehr zu erwarten ist. 

Einer der grossen Vorziige dieser. Fischereien ist der, dass die 

Produltion vielscitig ist, dass also wenn in cinem Jahre dic cine Fischart 
in. geringerer cine andere dafiir in umso grosserer Menge auftritt und 
hiedurch stets cin Ausgleich geschaffen wird; die Folge hievon war, 
dass auch die Einkiinfte dieser Sektion in den 14 Jahren der Bewirt- 
schaftung in eigener Regie des Staatescin fortwâhrendes Stcigen niemals 
aber einen Riickgang aufweisen. War tatsăchlich einmal fiir die Karpfen 
oder Meerăschen ein schlechtes Jahr zu verzeichnen, so bedeutete das 
nicht ein schlechtes Jahr fiir das Gesammteinkommen dieser Fischereien. 

Ausser den Einkiinften' aus dem Fischfang gibt das Donaudelta noch 
andere Einkiinfte, die ganz betrăchtliche Summen darstellen. In erster 
Linie sind hier jene aus den L.ândereien zu erwâhnen, nămlich das Weiden, 
der Pachtzins fiir die Ackerbauflăchen, fiir die Heumahd u. s. w., die insge- 
sammt ungefăhr 300.000 Lei cinbringen, ferner dic (iewinnung des Rohres, 

Binscn etc. aus den Schilfivăldean mit 40—60.000 I.ei und schliesslich die 

Weidenwaldungen (ausschliesslich des I.etea—und Caraorman— Waldes), 
die jăhrlich 13.550 L.ei ab verfen. Im ganzen kânnen heute die Einkiinfte 
aus dem Donaudelta zur Zeit (Bilanzjahr 1908—1909) auf ungefăhr 3 
Millionen Lei veranschlagt werden. 

Wir haben im Vorhergehenden von den cingangs unterschiedenen 
3 Kategorien von grossen permanenten Seen absichtlich drei als Bei- 
spiele ausgewâăhlt die den vom Staat in cigener Regie bewirtschafteten 
Fischereien angehiren, um auf diese Weise die genauesten und bestkon- 
trollierten Angaben zu besitzen. Aus diesen Beispielen geht hervor: 

1) Dass die grossen permanenten Seen der Donau in ihrem heu- 
tigen Stande eine sehr grosse Produktion abwerfen, die das Ertrăgnis aller 
ăhnlichen Fischereien in Europa bei weitem iibertrifft. 

2) Dass ihr Ertrag im grossen und ganzen in direktem Zusammen- 
hange mit dem Anwachsen des Donauwassers steht ; je hăher der Was- 
serstand je grosser die iiberschwemmte Flăche ist, und je lânger .das 
Hochwasser stehen bleibt, um so hher steigt im allgemeinen die Pro- 
dulktion. 

3) Dass die Fischerei schlechte Jahre nur selten aufzuweisen hat
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und dass der Einfluss der Diirre hier viel weniger vernichtend ist als 

beim Ackerbau ; 

-+) Dass die E! ischerei-Binikiinfte aus diesen Seen im stetigen Steigen 

begriffen und noch” einer weiteren grossen Entwicklung făhig sind. 

5) Dass die iiberschyemmten und hiedurch zur Erhohung der Fi- 

schereiproduktion beitragenden J-ândereien, nach dem Riickgange des 

Hochwassers, auch noch als Weide, fiir Heumahd, als Waldbestand u. s.'w. 

Nutzen bringen und auch als solche bedeutende Einkiinfte abwerfen k&nnen. 

Wenn auch die fiir die'3 Kategorien permanenter Seen ausgewâhlten 

3 Seencomplexe zu den grâssten und produktivsten gehăren die ir haben, 

so ist es sicher dass. auch die anderen grossen permanenten Scen aus 

dem . Uberschwemmungsgebiet .der Donau keine' geringere Bedeutung 

haben ; so sind die Seen' der. Dobrudscha : Carcaliul, Igliţa, Ghiolul Ar- 

manului, die Seen von Ciobanu, Seimeni, Cochirleni, Mârleanu, Oltina, Bu- 

gcac, Baciu und Vedereoasa u. s. w. der Brateș-See mit allen von den 

Giitern Brateș und Bădălan eingeschlossenen kleineren Seen, der Kom- 

plex der stromabwiirts der Insel Borcea gelegenen, von der Gârla Saltava 

bewăsserten Seen, der J.acul Călărași, die Seen von V ărăști mit dem Sce 

Boian und Sticleanul, der See Mostiștea mit den dazu gehirigen klei- 

neren Seen und Gârlas, der See Greaca, die Seen des Domâniums Giurgiu 

mit 'der Balta Mahâru, Balta Suhaiai, die Seen von Orlea und Potelu, die 

Seen Cârna-Măceşul, Nedeia und Bistreţu u. s. w. Alle diese haben eine 

permanente sehr grosse. Fischproduktion und werfen dem Staate oder 

ihren anderen Eigentiimern grâsse Einkiinfte ab. Auch von ihnen gilt die 

allgemeine Regel, die wir aufgestellt haben, voll und ganz: je grâsser 

die iiberschwemmte Flăche ist, und je lânger das Hoch- 

wasser darauf stehen bleibt, um so grâsser ist auch die 

Produktion. 

B. Die „Japsche“ (1). 

Nachdem gezeigt wurde, wie die Produktion der permanenten Seen 

in Jahren des Hochwassers und în Jahren der Dirre variieren, wollen wir 
nunmehr unter den gleichen Voraussetzungen die Produktion der <Japsche» 

einer Priifung unterziehen. 
«Jepce>» oder. <Japşe» werden die kleinen Depressionen der Donau- 

“balta genannt, dic nach dem Riickgange des Donauwassers als Reser- 

voire dienen, în welchen das Inundationswasser der Felder sich ansam- 

melt, um hier lingere Zeit zu verbleiben, bis es allmăhlich durch Ver- 

  

(1) ausgesprochen: Schapsche,
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sickerung oder, Verdunstung verschwindet(1). Einige dieser «<Jepci», welche 
cine ticfergelegene Sohle O ——— Ț 

haben, behalten das Was- ) 
scr lăngere Zeit — manch- ! 

mal auch immer — und y 

năhern sich dadurch mehr i 

den permanenten Secn ;an- | : 
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(1) In manchen Gebic- 

” ten versteht man unter «Japșe» 

oder «Jepci» einen kleinen Sce, 
ganz glcich, ob. desscn Was- 

ser seicht oder ticf ist, und. : 
zwarim Gegensatzzum« Ghiol» 
oder «Balta im cigentlichen 

Sinne», was einen grossen per- 

manenten See bezeichnet. In 

den lalten der Dobrudscha 

der V. Fischereisektion, zum 

Beispiel sagt man: Ghiolul 
Crapina, Ghiolul Petrei, Ghio- 
lul Jijila u. s. f., und Japşa 

Leanca, Japşa Lunga, Japșa 
Lebădaru, cetc., obwobhl alle 

andaucrnd Wasser haben und 

sich nur durch die Wasser- | - 
ăche unterschciden. In an- . i 
deren Gegenden haben die iei 
«Japşe» eineliingliche Form was auf ihrer Entstehungsart besscr hindeutet, 
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selberi wăhrend des Sommers sich wohl genihrt haben und gexachsen 

sind, îm Herbste nun wieder Gelegenheit finden, zur Zeit der Regen- 

periode und der klcinen Herbstiiberschwemmungen, welche dic Jepsche 

mit dem ticfen See verbinden, sich în tiefere Gewisser.zu fliichten und 

dort îiberwintern zu kănnen; dadurch tragen sie sehr viel zur Vergrisse- 
rung der Fischproduktion dieser grossen Scen bci. 

Andere «Japşe» jedoch liegen vercinzelt in .der Donaubalta; sie 

werden «Baltoace, Smârcuri etc.> (Tiimpel, Wasserlachen) genannt, und 

stehen mit keincm - andern ticfern YVasser in Verbindung; die in die- 

sclben cingedrungenen Fische werden gewâhnlich vor dem Austrocknen 

ausgefischt da sic sonst zur Sommerszeit infolge der grossen Hitze oder 
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Fig. 83. Weidende Schafe auf den tiberschwemmbaren 

Liindereien von Spantzov, 

im Winter, wenn das Wasser bis zum Grunde gcfricrt, sterben und das 

Wasser infizicren. Sic sind also eigentlich mehr cine Falle zum Einfangen 

der aus der Donau hicher gclkommenen Fische, und haben fir die 

Fischprodultion keinerlei Bedeutung. 

Hinsichtlich ihrer Entstehung sind dic «Jepci» entweder cinfache Bo- 

densenkungen oder zur Zeit der Hochfluten durch die Strămung crzeugte 

_Erosionen oder auch chemalige verschlammte Seen oder Gârlas. Letz- 

teres triftt am hiiufigsten zu, insbesondere bei den grossen «Japsche», da 

diese chemalige Donauarme sind, deren Versandungsprozess schon schr 

wcit vorgeschritten ist. Wir finden bci letzteren Japsche auch mcist ihre 

friiheren Ab- und Zufliisse, <Privale» genannt, dice aber jetzt auch ver- 

schlammt und ausgetrocknet sind.
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Betrachten wir nun die Produktion dieser . «Jepci> in Jahren mit 
Hochwasser und in Jahren der Diirre. 

Auf die «Jepci» in der Umgegend der grossen permanenten Seen 
năher cinzugchen, crschcint wohl unnâtig, da ihre Bedeutung fiir den 
Fischfang bercits aus den gegebenen Beispielen hinlânglich ersichtlich 
ist. Sowohl in Deltagebict und în der Balta von Crapina, wie auch be- 
sonders in der Balta des Dominiums Braila. finden wir zahlreiche solcher 

  
Fig. S4. Der Brateș, und die Scen von Badalan. Die punktierte Linie zeigt das 

Querprofil von Fig. 85 an. 

«Jepci» ; auch haben wir geschen, wie der Fischreichtum der Balta în 
den Jahren, wo diese iiberschwemmt werden, wăchst. Genau dasselbe 
trifft auch fir die iibrigen grossen Seenkomplexe, wie Brateș, Călăraș 
u. s. W., zu; sic vergrossern ihre Produktionsoberfliiche bedeutend und 
bicten den Fischen giinstige Laich- und Nahrungspliitze. 

la den staatlichen Fischereien wenigstens, wo fortgesetzt Ver- 
Pesecrungen vorgcnomimen werden, herscht die 'Tendenz, die «Jepci».
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„ ŢAFEL XVI 
DER SINOF-SEE MIT DEN MUGIL-EISCHEREIEN UND EINIGE VON DEN IM 

” DELTA AUFGEFUNDENEN FOSSILIEN,



TAFEL XVI. 
DER SINOE-SEE MIT DEN MUGIL-FISCHEREIEN UND EINIGE VON DEN IM 

DELTA AUFGEFUNDENEN FOSSILIEN. 

  

„1, Der Sinoe-See; im Hintergrunde cin grosser Zaun zum Absperren und 
Einfangen der Meerăschen. Am vorderen Rande «dopuri de ostreţe» d, h. Re- 
chengitter aus Walinusstăcken zur Anfertigung des .Zaunes. 

Fig. 2. Der Sinoc-Sce 'bei Carinasuf. Der Mceriischen Zaun mit cinigen Labyrinten. 
Gleich vorne.rechts cin Kanal (Eric), in den Sand gegraben. 

3. Verschiedene in dem «Grind von Caraorman» beim jetzigen Kilometerzeichen 
12 des Sulina-Armes in ciner Tiefe von tiber 3 m unter dem Minimalwasser- 
stande der Donau aulgefundene Fossilien. . 

In der Mitte cin aus untereinander verbundenen Meermuscheln (verscheidener 
Arten) gebildeter Steinblock, Ein Backenzahn und Sticke des Stosszahnes 
des Mamuths (Zlephas grimigenius); cin Backenzahn, cin Zahn und vers- 
cheidene Knochen des Rhinoceros antiguilatis. Links Austernschalen durch 
Ialkconcretionen untereinander verbunden.
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mittels hanăle mit den Hauptseen oder ticferen Gârlas zu verbinden, 

um die Alimentation zu crlcichtern, und nach Riickgang . des YWassers 

Erddăimme («Prispe>) an der Miindung zu crrichten, um îhr erhihtes 

„Niveau beizubehalten. 

Im Ierbste verden auch hicr dic giossen Fische ausgetischt, worauf | 

das Wasser sammt den klcinen Fischen in die Balta oder in die ticfe 

Gârla abgelassen wird, wodurch die Fische vor dem ode des Erfric- 

rens bevahrt xverden, der Boden aber den Winter iiber gut ausliiften 
und durchfrieren kann. 

Diesce Japsche sind also niitzliche Nebenglieder der grossen permiu- 

nenten Scen und tragen zur ErhGhung des Ertrages derselben sehr vicl bei 

Nicht ganz so verhălt es sich mit den im Ubersch'vemmungsgebiet 

zerstreut liegenden Japsche. Diese kânnen natiirlich in Jahren des Ioch- 

wassers reichliche: Ernte bringen. Es sind mir viele Fălle bekannt, dass 

în manchen Jahren cinige Japsche, die fiir gewăhnlich ausgetrocknet oder 

doch nur Siimpfe waren, ein Einkommen von 10—12.000 [.ei erbrachten. 

Dann wieder aber bleiben sie cine Reihe von Jahren unproduktiv, da 

die Bewisscrung, und insbesondere das Zuriickhalten des Wasscrs bci 
ihnen viel schwicriger ist. 

P Wăhrend die YYasserzufuhr bei den Japsche im Umkreise der Gross- 

scen leicht bcim Stcigen des Spiegels dieser Seen erfolgt, geht die Be- 

wăsscrung der vereinzelnten Japsche nur dann vor sich, wenn die Fluten 

sich iiber die Ufer ergiessen oder wenigstens die Hohe ihrer Rinnsale 

(<Privale»), die alle verschlammt und sehr hoch sind, errcichen. 

Die Besitzer oder Piichter mancher Giiter suchen die Miindungen 

dieser Privale zu versperren, um das Eindringen des Wassers durch sic in 

die Balta zu verhindern und hiedurch die Terrains zum Anbau oder doch 

wenigstens als Woeidepliitze oder zur Heugevinnung verwenden zu kănnen. 
Aus dem Gesagten geht hervor: 

1. Dass dic rings um dic Grossen Seen gelegenen Japsche in ihrem 
jetzigen Zustande cine regelmissigere Wasscrspeisung haben, sich zur Fisch- 
zucht cignen und durch ihre reiche Produktion die Einkiinfte der Balten 
in betrăchtlicher Weise erh“hen. 

2. Dass die vereinzelnten Jepci cine vollstindig unregelmiissige 
Wasserzufuhr haben, nur in Jahren grossen Hochiwassers gute Fischpro- 
duktion aufeisen, die den aus der Donau hercingekommenen Fischen 
zu gute geschricben werden muss. In den meisten Jahren ist. jedoch die 
Beiwtisserung eine ungeniigende und wenn ihre Sohle nicht sumpfig ist, 
so kânnen sie noch als Weidepliitze oder zur IHeuge'vinnung verwendet 
werden. 

Anuarul Inslit. Geologic al României, lol. IV, Lasc. 1, . 10
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C. Die tiberschwemmbaren Lândereien. 

Jene I-inderein, die gleich nach dem Riicktreten des Donau vassers 

frci werden und blciben, sowie jenc, die nur in Jahren schr grosser 

Uberschwemmungen iiberfiutet erden, sind das, was wwir hier iiber- 

schwemmbares Gebiet im engeren Sinne nenncn. 

Im allgemcinen besteht das Ertrăgnis dieser Gebicte in Weidegras, 

Heu, Schilf: und Rohr, Fischfang, iVeiden- und Pappelvaldungen und 

Getreidebau. 

In den Jahren in denen das Wasser hoch geht und dicse Gebicte 

vollstiindig  iiberschiwemmt, crgicbt sich die cinzige Finnahme nur aus 

dem Fischfang und nachdem sich das Wasser zuriickzicht, kommen 

die Einnahmen aus Vichiweide (Fiz 83), Schilf und Rohr, wie auch 

Weidenwaldungen (Tafel XII) in Betracht. Gehen die Fluten schon friih- 

zcitig zuriick d. h. schon ungefăhr Mitte Mai, so siien die Bewohner je- 

ner Gegenden in der «Balta> Mais und Hirsc aus, und im Herbste kănnen 

sie noch manchmal auf cine Heuernte rechnen. Gerste, die schon friiher 

angebaut werden muss, wird nur auf den hăcher gelegenen Grinds gesăt. 

Ist das Wasser nicdrig und îiiberschreitet es die Ufer nicht, dann 

werden grăssere Flăchen bebaut, ja manchmal machen manche Guts- 

besitzer oder Păchter «auf gut Gliick> die Aussaat in der Balta schon 

im FHerbste und bauen Weizen und Raps an. Tritt die Donau dann 

nicht aus, so sind diese Aussaaten von gutem Erfolge begleitet und lic- 

fern tatsăchlich gliinzende Ernten, welche die reichsten Erntcertrăgnisse 

auf den besten Bodenflichen des Landes iibertreffen. | 

Leider sind wir nicht în der Lage, cine allgemeine Statistik zu gc- 

ben, die uns die Art und Menge des Ertrages aller dieser Gcbicte, wie 

auch ihre Rentabilităt fiir cine ganze Reihe von Jahren nachweisen wiirde. 

Wir werden jedoch cin begrenztes Gebiet vornehmen, fiir welches der 

Fischereidienst cine statistische Aufstellung des Ergebnisses des Jahres 

1908 — cines Jahres mit Diirre, also, fiir den Aclerbau sehr ungiinstig — 

und des Jahres 1907, în welchem das Wasser reichlich die yfer iiber- 

schritt, anfertigen konnte. Die Angaben dieser Statistik erhielt Icerr 

Kultur-Ingenicur Mircea Florian von den Păchtern selbst, zum Tei] wvur- 

den sie deren Registern. entnommen. Aus ciner Reihe von charakte- 

ristischeren Beispielen, die wir aus diesem Gebiete entnehmen wollen, 

wird,klar zu ersehen sein, welches Ergebnis diese 'Terrains in Jahren 

ohne Uberschwemmung aufzuweisen verniăgen, und welches die: Produl- 

tion in gewâhnlichen Jahren ist: n 

1. “Als erstes Beispiel măgen cinige Giiter der Balta im Gcbiete 

Călarași — Piua-Petrei dienen. In jener Statistik werden cinige Angaben 

iiber das Resultat der im Jahre 1908 auf dem Uberschwemmungsgebiete 

. 

?
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der Donau. erfolgten Aussaaten vorgefiihrt, die cinerscits mit dem .lir- 
„gebnis der auf dem nicht iiberschwemmbaren Gebictsteilen «auf der 
Hochebene» gemachten Aussaaten der gleichen Giiter, andererscits mit der 
Produlktion derselben Baltagebiete im Vorjahr (1907), als wir arosse Uber- 
schwemmungen hatten, verglichen wird. | - 

Im Gebiete von Calarași bis Piua-Petrei. betriigt das Uberschiwem- 
mungsgebict der Donau 86.668 ha. Ilier haben wir 26 Giiter, von de- 
nen 9 dem Staate, 3 der Ephorie, 2 den Bauern, eine den Erbbauern 
und die iibrigen verschiedenen Privatpersonen gehăren. Auf diesen Gii- 
tern wurden im Jahre 1908 scitens der Figentiimer oder Păchter 18.371 ha 
<auf gut Gliick» angebaut, Dic Ernte ergab cin Brutto-lrtrâgnis von ungcfiihr 
3.967.182 I.ci und cin Nettocinkommen von 1.959.078 Lei, somit durch- 
schnittlich per Tektar: 215,90 I.ci Brutto- und 106,63 I.ci Nettogewinn. 

Im vorhergehenden Jahre 1907, als die Balta unter Wasser war, 
bctrug das Netto-Einkommen des ganzen Uberschwemmungsgcbictes pro 
Hektar nur S I.ci. F 

Die auf diesem Gebiete im Jahre 1908 vorgenommenen Saaten be- 
standen aus: Mais, Weizen, Gerste, Ilafer, Roggen, Raps, Ilirse, Boh- 
nen, Î.cin. : | | 

Interessanter aber und noch iiberzeugender werden die Zahlen, 
wenn wir dic Produktion na Hektolitern verzeichnen . und  fiir jedes 
Gut cigens cinen Vergleich ziwischen der Produktion der Saaten auf deni 
nic iiberfluteten auf der lEbenc gelegenen 'Terrains und jener der Saaten 
im Inundationsgcbicte («in der Balta») zichen. (Siche die statistischen 
Tabellen No. 4 und No. 3). Ii
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| TABELLE 

GEBIET CĂLĂRAŞI 

la 

3 | mabaue [one ete: |nr | + PROPVETIOD 
E, Fliche im Inun-[ im Uberschwem- a ea Mais Weizen __ 
3 3 | dationsgebiete; mungsgebiete vor- | „piete vorgenom- Z = 3 

ao in ha. genommenen | enen Ackerbau | “5 = 3 = 
Ş î Ackerbau e a e = 

ă O Pa Lei. | Lei lu |. |. |LH 

1 162 |: 12340 8.460 ; î | = 

2 mi: 69.500 36.600 24 35|  — — 

| - N Ia Ia a A 
e 30 7.200 4.800 4 za | 

| 5 75 20.550 8.452 5| asi | 

.. 6 191 |. 46.89 24.160 2 asi = 

E 195 40.050 14.430 4 asi == 

s 345 64.900 36.800 | = 

9 100 20.272 12.072 - a 30|  — = 

10 1.650 465.900 „245.090 35 x 10| 28 

ua 1.000 341.970 94.790 | 14] 22  —  — 

| 19 3.990 959.475 539.615 14 zl 6| 28 

| 13 100 17.000 17.000 = aa =] = 

14 2,150 375.415 158.200 — 21 — 21 

| 15 1.610 246.526 mo | s a 3] 12 

16 956 211.136 117.988 10| 2 = = 

1 700 280,500 194.250 —| 35]  —| 28 

| 18 935 207.572 153.612 — 2 | = 

19 450 75.500 31.400 | al  — 

oo 544 106.024 29.573 | 5 =] — 

21 - 381 107.992 24:199 —| 35 =  — 

20 345 149.967 90.849 - as —| 35 

og 400 66.035 p- .. 32.128: — as| aa 

pal 110 13.576 “596 [e = 20 

25 400: 34.150 — | | 7 

26 840 26.742 = 1 —| 05 

18.371 3.967.182 1.959.078 ==                       
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No. 4. 

— PIUA-PETREI 
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TABELLE 

Gebiet Călăraşi— 

Das aus dem nicht kultivierten 

> NANE DES GUTES Gras Heu Fischfang 

3 
= Lei Lei Lei 

1| Călăraşi Lichereşti . . +.» , 8.000 5.000 2.000 

„Îl 2] Tramşani Mărcuța î.. . | 6.600 — — 

: 3| Tonea Devălmâşie . 10.000 — — 

4 “Tonca . a — — — 

| 5| Tonca. .. cc... . 200 — — 

6| Tonca Col. Maican . .... 10.200 — — 

7| Tonca Gen. Maican. . » 8.000 — — 

s| Roseţi :.... ...-- , 19.108 18.000 300 

9| Dichiseni . . . 2.200 10.000 20.000 

10| Jegălia. . .....- , . 71.867 50.000 — 

11| Pctroni . . . . ... 22,200 — — 

12| Cocargeaua .. . .. . . o... 34.000 — — 

13| Buliga . . . cc... ..- — — — 

14| Dudești .. cc... 27.968 — — 

15| Feteşti .. . .. ...... 17.702 — 1.000 

16| Stelnica . . . cc... 12.026 -- 16.500 

17| Matezi .. cc... ... 12.600 — 30.000 

18| Cegani.. . .... . .:. 36.419 6.000 4.000 

19| Borduşani Mari. . .. - 22.624 12.000 10.000 

20| Bordușani Mici . . . . = | .. 30.000 4.000 50.000 

di] Făcăceni . .. cc... . 16.130 — 22.000 

22 Găiţa eee. . . 6.760 — 12.006 

23| Vlădeni . . . . . ... ?. 15.683 — 22.000 

24| Vlădeni locuit. . . . . . . | = — — 

o5| Chioara .... 14.800 — 1.000 

26| Piua-Petrei. . 9.000 — — 

Total. , 459.087 105.000 193.500                 
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No. 5. ” 
Piua-Petrei. 

Terrain erzielte Einkommen (1908). 
    

  

  

          

Schilf, Rohr . : ! Wald las t und Făhre Mogosa BEMERKUNGEN 
Lei Lei Lei 

300 — 15.300 

+00 — 7.000 

— -- 10.000 

- -— "200 

2.400 — 12.600 
1 400 — 9.400 

7,125 1.000 18,533 

2.000 — 79.200 
DD 

14,956 — 136.823 
6.000 — 28.200 

15.000 — -19.000 

9.000 — 30.968 

3.600 — 22.302 
5.600 — 34.126 

3.080 — 45 680 
„4.400 - 50.819 

6.000 4.000 54.624 
4.000 4,500 92,500 

5.000 — 43.130 
1.050 — 19.810 

3.750.“ — 41.433 

4.000 — 22.800 
— — 9.000 

99.061 12,500 "869.448  
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TABELLE 

GEBIET OLTE 

i g] 

„pă |iimiatreza uzate ore re | 2 
3 2 Pobaute Jliche gem Ackerbau im | dem Ackerbau im Mais__ | _Welzen | 

|3 5 zebiete perschwemmungs- Oberschwemmungs- = 8 > 5 

| I E mungsgc gebiete des Gutes | gebiete des Gutes e a e a 

E Ha Lei Lei a | mA. 

1 525 198.950 128.150 - _ 10,5] 28 

2 192 49.250 30.200 ==] = 

| 3 314 145.193 102.913 —! 35| 7] 34 

a 241 133.020 105.710 21 zl 7] 

5 175 62.910 35.777 21 za 10| 35 

! 6 2341 97.485 97.485 — J 3 42 

7 150 95.400 74.400 | = 20 a 

8 45 6750 3.330 — —| 21| 28 

9 - - - | = = 
10 198 50.000 50.000 da a-l — 

| 11 137 38.855 "10.720 -— 35|  —| — 

| 12 268 33.000 25.500 14 d | — 

| 13 15 9.000 6.750 14 +] | = 

| 14 237 48.895 20.715 21 sl s| 21 

15 318 "80.449 55.880 — === 

16 209 43.472 16.302 s 25| —| — 

17 500 127.600 46.500 6 aa = — 

18 440 115.300 35.940 ma = — 

19 1.066 205.060 72.916 s| as] — — 

20 150 21.750 __.3.880 pu =  — 

21 300 48 500 11435 7 zi == 

| 22 495 91.740 35.356 7 za | 

23 164 31.350 97 165 7 si | — 

6.390 1.738.529 „4 997.04 | 2 2 2         e. 

ELA 
N 

               



DAS UBERSCHWEMMUNGSGEBIET DER UNTEREN DONAU 153. 

No. 6. | . 

NIȚA-CĂLARAȘI 
  

  

"DES JAKRES 1908 PER HEKTAR 
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N TABELLE 

Gebiet Olteniţa- 

Das aus nicht kultiviertem Terrain 

  
  

  

  

                

| | 

'£ NAME DES GUTES Gras Heu Fischfang 

IG | 

ă | Lei lei | Lei 

11 Olteniţa (Dorfgemcinde) . . . 4.200 — — 

la Ulmeni ... cc... 4.200 — —, 

| 3| Olteniţa (Dorfgemeinde) . . .] . 5.000 3.600 — 

4 Ulmeni ...... a .. -4.000 — 1.500 

“sumei 700 — a 

6| Uimeni .. NE a... — — — 

i 7] Tăuşanca . 1.440 2.00v — 

8 Călugăreasca . ..... | 700 3 000 — 

| 9| Florianca .,...... a. . — _ — 

ao utmeni ......... , — 6.000 — 

| 1 Tatina. . cc... 24.600 6.000 — 

12| Spantov ...... RR 20.274 780 600 

13| Surlari . . 4.760 — — 

14| Chiselet . ...,... | 15.078 1.140 — 

15| Mânăstirea. ........- 20.000 — 8.000 

16| Vărăști . cc... . 15.000 5,120 40.000 

17 Ciocăneşti |... .. ... 12.000 - 1.000 2.000 

18 „Ciocăneşti-Mărgineni | „15.000 — 14.000 

19 Rasa ... cc... 19.000 5.000 — 

20| Cuncști .. cc... . | 
| Manucu i 14.700 | 6.000 3 000 

2] Ceacu .. 5.000 | 5.200 — 

23| Călăraşii-Vechi , . ...... 90 — — 

194.693 44.840 69.100
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No. 7, 

Călăraşi. 

erzielte Einkommen (1908). 
  
    

  

  

          

Schilf und 
Wald Insgesam 

Rohr BEMERKUNGEN 

Lei . Lei Lci 

— — 4.200 

— — 4.200 

— — 8.600 

— — 5.500 

- — 709 

1.400 400 5.240 

= — 3.700 

— — 6.000 

— — 30.000 

— — 21.654 

300 1.000 6.060 

— — 16.213 

8.000 8 000 44.000 

2.000 — 62.120 

1.000 — 16.000 

1.200 — 30.200 

— — 24.000 

4.000 900 28.600 

— — 10.200 

— — 9.041 

17.900 10.300 „336,233 .    
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"Aus dieser Zusam.menstellung lăsst sich deutlich ersehen, welch 

gewaltiger Unterschied ziwischen dem Ertrag cines Hektars în der Balta 

und dem Ertrag cines Hektars in der Ebene ist. 
Da fiir jedes Gut cine cigene Vergleichung: herangezogen worden 

ist, wird cersichtlich, dass' der Unterschied nicht ct ja dem Umstande zu- 

zuschreiben ist, dass auf cinem Gute besser als auf dem andern gear-- 

„beitet wurde, oder dass auf cinem Gebiete Regen in grăsserer Menge 

gefallen sei, als auf einem anderen ctc., sondern dieser Unterschied nur 

von der Qualităt des Erdbodens abzuleiten ist. Es lânnte sich hichs- 

tens cin Unterschied nach der schlechten Seite hin ergeben, denn auf den 

Uberschwemmungsliindereien erfolgte die Auseaat anvielen Orten zu spât. 

  

    

  

  

Ffg. 87. Erstes Ackcrn în der Spantzov-Balta. 

Diese auf ein hinreichend ausgebreitetes Gebiet aus- 

gedehnten Beobachtungen zeigen uns also deutlich, welch 

ungeheure Reichtiimer in diesen Terrains verwabhrt licgen, 

die dazu angetan sind, sich cerst ganz und voll zu ent- 

wickeln, sobald sie nicht.mehr von den Wasserfluten be- 

deckt werden. | | | | 
2. Als zxecites Beispicl nehmen wir cin Gebiet, in welchen 

bereits einige provisorische Arbeiten zwecks Verhin- 

derung der Uberschwemmung vorgenommen wurden 

(Siehe auch Tafel XIX, Fig. a, b, c, d). Dieses Gubiet liegt zwischen 

Oltenitza und dem der Ephorie gehărenden Gut Surlari. 
Hier befinden sich 12 Giiter, von denen drei dem Staate, zwei 

den Bauern und die iibrigen verschiedenen Privatpersonen gehăren. Dic 

Flăche des Uberschwemmungsgebietes betrăgt hier 8167 ha.
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Bekanntlich hat der Staat, nachdem das Gesctz vom 22. Februar 

1906 votiert wurde, beschlossen, die Arbciten zur Verwertung sciner 
iiberschwemmbaren “Terrains vorerst im kleinen Massstabe zu beginnen, 
indem er auf scincr Besitzung Clinciu-Spanţov Deiche zum Schutze ciner 
Baltaflăche von 2000 ha gegen Uberschwemmung zu errichten anordncte. 
Um diese Arbeiten ausfiihren zu kânnen, war notwendig, auch das Ein- 

dringen des Wassers durch die Gârlas der benachbarten Giiter zu ver- 
hindern und, da deren Besitzer oder Pâchter auch damit cinverstanden 

waren, wurden ctliche provisorische Arbeiten vorgenommen, durch velche 

cinige Gârlas und Durchlăsse abgespert wurden, die das Wasser von der 
Donau herlciteten, und iiber die Felder verbreiteten ; auch wurde hier das 
Donauufer an einigen niedrigeren Stellen hăher gemacht. Hiedurch cr- 

  

  

27000       

Fig. 88. Sal:bodentlăchcn in dem cingedeichten Terrain von Spanţov.—Der Pdanzen= 

wuchs ist infolge der Etlorescenz des Salzes vollstăndig verschwunden. 

mutigt, nahm man im Jahre 1908 die Aussaat auf ciner Fliche von 2969 
ha vor und 'erzielten, da in diesen Jahre die +Viisscr niedrig blieben, cine 

wunderbare Ernte. 

” Aus dieser 2969 ha bcbauten Flăche hatten sic cinen Nettoge- 
winn von 656.474 Lei und zwar: 

a) 1155 ha crgaben cine Produktion von 40.460 nl Wcizen (sie 

sch:vankt zvischen 28 und 42 hl per ha, bcetriigt also durehschnittlich 

35 bl auf den Hektar) mit cinem Reingevinn von 461.030 Lai, d.i. 
399,16 L.ci per ha. 

b) 412 ha brachten cin Ergebnis von 13.986 hl Alais (d. îi. 32, 

ha per ha) mit ciner Nettocinnahme von 81.115 Lei, d. h. 196,58 
Lei Rcingevinn per ha. ă
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“cj 153,5 ha, mit Ilafer bebaut, ersaben einen lrtrag von 7.179,5 

hl (leo 46,9 hl auf das IHektar). mit einem Reingevinn von 27.265 Lei, 

d. î. 177 Lei per ha. 

d 774 ha Gerstenfelder brachten 10.654 hl (d.i. 13,8 hl. vom [lcktar) 

mit cinem Reingewinn von 57.569 I.ci oder 74,38 Iei vom ha. cin. 

| e) Auf 220 ha wurden 4783 hl Hirse - crzielt (somit 21,7 hl per 

ha) mit cinem Reingevinn von 18.186 I.ci, d. i. 82,63 |.ci vom Helktar. 

JP) 15 ha Raps crgaben 315 h! (gleich 21 hl vom Heltar) und 

cinen Reinge sinn von 5850 ei, d..i. 390 L.ci vom ha. 

9) Verschiedene andere Kulturen auf 239,5 ha (Bohnen, Erbsen, 

ete), die insgesamt cin Nettocinkoriinen von 5469 |.ei abwatfen. 

      ape Pa a fai 

  
    
  

Fig. $9. Die Versuchstelder von Spantzov. Erbsenkultur în den geschiitzten Terrains 

Im ganzen' letrug: das Nettocinkomimen dieser 2969 ha. bebauten 

Inundationsgcbietes im Jahre 1908 die Summe von I-ci 636.474 oder 

221,05 I.ei pro Hektar. * | . 

Der Ertrag des ganzen Ubersch vemmungsgebictes mit einer Fliche 

von 8167 ha, zusammen mit den unbebauten. Terrains, var 711.176 Ii, 

somit 87,08 Iei. per ha, wiihrend das Reincinkommen desselben Ge- 

bietes im Jahre 1907 nur 89.900 Lei, d. i. 11 J.ei per ha bctrug. 

Auch diese aus den in cinem geniigend grossen Ge- 

biete gemachten Erfahrungen abgeleiteten Zahlen bestă- 

tigen neuerdings die ungeheure Produktivităt deren un- 

sere iiberschwemmbaren Terrains făhig sind, wenn sich 

die Fluten nicht iiber sie ergiessen. 
î.-
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3. Als drittes Beispiel endlich măge cin cingedeichtes Gebict 
diencen; in welchem also bercits besondere Meliorationsar- 
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Fig, 90. Dic Versuchsfelder von Spantzov.! Hanfbav, im Ilintergrunde Ssysteinatisch, 
im Vordergrunde auf Bauernart. 

| 2 ! 
beiten vorgcnommen wurden. Es ist dies das auf dem Gute Chir- 
nogi (Bezirk Ilfov) £ gelegene, der Spitalverwvaltung gehărige Inundations- 

  

    

  

      s ă „.. ] 
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Fig, 91. Die Versuchsfelder von Spanţov. Futtermuis u, Șe. We. 

gebiet in der grosse von 2500 ha welches auf 15 Jahre an den Ilcrrn 
Ingenieur Dithmer mit der ausdriicklichen Verpflichtung, cs__rings mit 
Deichen cinzugrenzen, verpachtet wurde. ' IHerr Dithmer hatte die J.ie-
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benswiirdigkeit, dem von mir mit der Anfertigung der Statistik fiir dieses 
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Gebiet bca'ftragten Herrn Inge- 

nicur Ghiţescu folgende Zahlen 

beziiglich der Produktion des Ja- 

hres 1908 mitzuteilen : 

a) Weizen. Ertrag per Hek- 
tar 42 h], Bruttocinnahme fă 112 Lei 

die «Chila>) per ha . . .672[.. 

„. Arbitskoșten, 
Samen etc... ... .120], 

Abschreibung 

der Arbciten (auf 13 

Jahre), Pacht... . 80 » 

Gesamitauslagen _. 200 » 

Reingevinn per ha . 472 ].. 

b) Raps: Produktion 

per ha 21 hi, Bruttogevinn 
per ha (ă 160 [.ei die Chila) . +80 LL. 

Arbeitskosten, 

Samen cete. . . . 70 |.ci | 

Abschreibung - 

der Arbeiten, Pacht. 80 » 

Gesamtauslagen -- 150 » 

Reinertrag per ha. . 330 |.. 

Auch hier sehen wir also 

cine : Produltion, wie sic sch'ner 

und reicher bei uns im I.ande 

nicmals aufgewicsen wurdc. 

Ich k&nnte noch cine -Reihe 

von .Beispielen anfiihren, um dic, 

mit den fiir -unsere : Uberschwem- 

mungsgebicte ncuen Kulture 1, mit 

Reis und Hanf,. gemachten: Ver- 

suche,. zu zeigen.. Da aber. iiber 

das Ergebnis derselben kei e ge- 

nauc Zahlen vorliegen, beschrinke 

ich mich darauf hinzuiweisen, dass 

auf dem Baltagebicte der Giiter 

Folteşti im Bezirke Covurlui und 

Gruia im Bezirke Mehedinţi kleine 

Versuche mit Reisbau gemacht 

wurden und dass die crzielten Resultate die denkbar giinstigsten waren.



  

  

TAFEL XVII 
DER DUSAVATZKANAL, on ER GEREINIGT UND REGULIERT WURDE 

(VEGETATIONS BILDER).



TAFEL XVII. 
DER DUNAVATZKANAL, BEVOR ER GEREINIGT UND REGULIERT WURDE 

(VEGETATIONSBILDER). 

  

Fig, 1. Vegetation im Kanal und an dessen Utern in der Năhe des Ausgangspunktes 
der Gârla Sulimanca. Das Ufer ist von cinem «Grind» gebildet, auf dem 
grosse Weidenbiume wachsen, 

Fig. 2, Der Dunavatzkanal in der Schilfregion, bevor er gereinigt wurde. Eine Ve- 
getation, reich an Wassernusspflanzen (Zrapa na/aus), die wegen Mangels fast 
jedweder Bewegung des Wassers în diesen Gebicten sich ungemcin ausge- 
breitet hatten.
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DIE MUNDUNGEN DES DUNAVATZ IN DIE DONAU UND IN DEN RAZIM-SEE, 

Fig. 1. Der vollendete Kanal «Regele Carol», che der ihn von der Donau abson- 

dernde Erddamm durchbrochen wurde. Am Rande ist der Einschnitt in den 
«Grindul Malului» (Donauuferwall) zu bemerken, der gegen'die Balta hin 
immer niedriger wird und sich dann vâllig în der Schilfregion, im «Plaur», 
verliert.: An der Kanalmiindung kiinstliche Akazien- und Weidenpflanzungen. 

Fig. 2. Dunavatzmiindungtin den Razim-See vor ihrer Rektifizierung. Im Hintergrund 

der Razim-See. Am rechten Ufer eine Nicderlage von Steinen aus der Insel 

Popina zur Konstruktion zweicr Schutzdeiche an der Miindung.
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DieseVersuche haben jedenfalls bewiesen, dass der Anbau von Reis .in 
unsern Inundationsgebicten măglich ist und dass uns wciter nichts iibrig 
blcibt, als sic fortzusetzen, um die Kultur dieser so rentablen Pfanze in 
unserm J-ande auch in grosscm Stile cinfiihren zu kânnen. Eine Varictiit 
zu finden, die schneller zur Rcife gelangt oder Trockenheit Jcicht zu 
iiberstehen vermag, ist fir uns von grosser Wichtiglcit. Herr Dr. Davio 
FAIRCHILD, der hochverdiente 'Ackerbauexplorateur des Departement of 
Agriculture in Washington, hatte die Giite, mir zum Versuche verschie- 
denc in Amerika, unter ăhnlichen klimatischen Verhiltnissen wic bei uns, 
kultivierten Rcisarten zur Verfiigung zu stellen; von denselben' schcinen 
sich besonders zwei fir unser Land zu cignen, da die cine, aus Chang-li 
(China) kommende, auf hoch gelegenen Plateau zu wachsen vermag, die 
andere, «Dr y-landrice» genannte, kciner Uberflutung bedart und 'Tro- 
ckenhcit gut iibersteht. 

Beziiglich des Hanfes seci bemerkt, dass dic <Fabrik fiir Hanfindustrie» 
„în Braila an verschicdene Grundbesitzer im L.ande Samen vertcilt hat, 
mit dencn angeblich die besten Ergebnisse in den Baltagebieten crzic]t 
wurden (cin Reingevinn von'250 Iei per Hektar). 

Aus all diesen Beispielen ergibt sich folgendes: 
1. Die Uberschwemmungsgebicteim cigentlichen Sinne 

kânnen în ihrem jetzigenZustande în Jahren mit hohem 
oder selbst normalem Wasscrstande der Donau nur durch 
Fischerei, Weide, Schilf und Waldung nutzbar gemacht 
werden, wobei: sic einen Nutzen von hichstens 8--1l Lei 
per Hektar abwerfen. 

"2. In den Jahren, in welchen das Donauwasser nicdrig 
bleibt und sich ausnahmsweisc nicht iiber dice Ufer ergiesst, 
ist ihre landwirtschaftliche Produktionskraft cine ausser- 
ordentlich grosse, die die Ertrăgnissc der besteh Terrains 

es L.andes bei weitem iibertrifit, 

Anartel Înstil. Geologic al României, lol, 1], 11”, Fasc, | | i 1i
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III. CAPITEL. 

WIE IST DAS UEBERSCHWEMMUNGSGEBIET DER 

DONAU RATIONELLER ZU VERWERTEN. 

Nachdem ich in den vorigen Kapiteln gezeigt habe, welcher Art die 

jetzige Produktion und Rentabilităt der verschiedenen Gegenden unseres 

Donauiiberschwemmungsgebietes ist, und wie sie von Jahr zu Jahr im 

Verhăltnis mit dem Niveau des Stromes variiert, wollen wir Jetzt kennen 

l&rnen, in welcher Weise dieses Gebiet derart melioriert werden kann, 

dass es andauernd das Maximum und Optimum an Produktion und Ren- 

tabilităt ergiebt. e 

Vor allem miissen wir uns ilarzulegen versuchen, welches Mceliorations- 

system wir anwenden -wollen. 

Es ăre gewiss naheliegend, hier einfach das ins Auge zu fassen, was 

andre Lănder zum Schutz des Inundationsgebietes ihrer Fliisse getan 

haben, um es în Ackerftăchen zu verwandeln, und dies bei uns in glei- 

cher Weise' anzuwenden. Beispiclsweise wăre hiebei zu betrachten, in 

welcher. Weise Lander wie Belgien, Holland, Norddeutschiand u. a. ihre 

Siimpfe: austrockneten, oder wie an der Theiss în Ungarn cin 453 km 

langer Deich gebaut wurde, der das Ubertreten des Wassers verhinderte 

und dadurch eine. Flăche von 1.600.000 ha trocken legte. 

Unsere natiirlichen und wirtschaftlichen Verhăltnisse, denen cinzig 

und allein unser Meliorationsystem anzupasscn ist, stimmen aber mit den 

Verhăltnissen jener lânder nicht iiberein; gingen wir also in gleicher 

Weisc vor, so kănnten dadurch nicht wieder gut zu machende Fehler 

begangen werden, die unserer Volkswirtschaft grossen Schaden bringen 

wiirden, und die wir spăter nicht genug bereuen konnten. 

So miisste z. B. fir unser Donautal — wo cin trockenes IKlima mit 

wenig Regen vorherrscht — cin Meliorationssystem wie jenes in Holland 

oder Norddeutschland — wo dem Boden grosse Mengen Wassers în Form von 

reichlichen Regengiissen zugehen und also cin rasches Abfliessen derselben 

cine Notwendighkeit ist — als ganz verfehit und gefăhrlich bezeichnet werden. 

Ein Sumpfgebict cinzudeichen, um es in gutes Ackerland zu ver- 

wandeln, und hicfiir z. B. 2000 Lei per Hcktar auszugeben — wâhrend 

heute der Preis eines Hektar bester Qualităt im flachen Lande hăchstens 

800 Lei betrăgt — wăre sicherlich ebenfalls cine wirtschaftliche Anomalic, 

denn der Ertrag dieses Bodens wiirde kaum dic Zinsen und die Amor- 

tisierung der Arbeiten decken. Ein unverzeihlicher Fehler wăre es aber 

auch, einen fischreichen See vor Uberschvemmung zu schiitzen oder 

trockenlegen zu wollen, dessen Sohle unter dem Mceresspiegel liegt oder in 

s
-
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welchen das Wasser durch Infiltration Jcicht cinzudringen vermag; denn stait 
  eines Sces mit reichem Fisch- 

fang oder statt ciner Acker- 
baufliche wiirden wir nur ci- 

nen unproduktiven und fiir' 

die Umgebung ungesunden 

Sumpf schaften, wic es jene 

zwischen Cernavoda und Med- 
gidia geworden sind. Dies 

wiirde somit ciner tatsichli- 

chen Vernichtung cines natic- 
nalen Rcichtums und ciner 

vergeblichen Geldverschwen- 

dung gleichkommen. ” 

Das Meliorations- 
system, das fiir dasInun- 

” dationsgcbict der Do- 

nau anzuwenden ist, 

muss also wohl crwogen | 

werden und aus cinem | 

cingehenden Studium 

der diesen Gebicten ci- 

genen natiirlichen und |: 
wirtschaftlichen Bedin- 

gungen, wie auch aus 

den allgemcinen wirt- 

schaftlichen Bediirfnis- Î 

sen. des Landes hervar- 
gchen. 

Diese Meliorationen miis- -| 
sen cinerscits auf genauester -| 
Nenntniss der physikalischen -| 
und  biologischen  Verhălt- 

nisse jener Gebicte, also des 
Klimas, der Natur des Bo- 
dens, der hydrographischen 

Verhăltnisse, der Fauna und : 

der Vegetation u. s. w. be- 

ruhen. Andererscits miissen 

in -Beriicksichtigung gezogen 

e 
| 

| 

  werden alle allgemeinen und 
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bedinguâgen d. h:: das nătige Investitions- und” Betricbskapital, die Kon- 

sumaționsbediirfnisse, die Absatzgcbiete und -Preise, der fiir die Bevălke- 

rung aus jeder Produktionsart sich ergebende Nutzen, der der allgemcinen 

Volkswirtschaft des I-andes erwachsende' Vortcil u. a. Nur auf Grund 

dieser Kenntnisse kănnen wir erfahren, welche Art von Produktion. fiir 

jeden “Teil des Inundationsgebictes der Donau am vorteilhaftesten an- 

zuvenden ist, um ihm andauernd cine mâglichst grosse. Rentabilităt zu 

sichern, aus der auch fiir den allgemcinen Haushalt des Landes der gris- 

stmâgliche Vortcil erwăchst. . - i 

Erst wenn aut Grund solcher vissenschaftlichen und wirtschaftlichen 

Studien fiir jedes cinzelne Gebict die fiir dasselbe anzuwendende Pro- 

duktionsart festgesetzt ist, konnen wir auch an die technischen Arbciten 

denken, die zu diesem Ziwecke auszufiihren sind. Dann erst diirfen wir 

an die Studien hinsichtlich der Arbciten fir die Einrichtung und” An- 

passung dieser 'Terrains an dic Bediirfnisse- der! fiir diese bestimmten 

Produktion herantreten, indem wir hiedurch derartige Verhăltnisse zu 

schaffen suchen, dass alle dort in latentem -Zustande sich vorândenden 

Produktivkrăfte ausgenutzt und produktionsfăhig genmiacht. werden, um. 

dadurch den Hăchstertrag, den wir errcichen kânnen, zu erzielen. 

Damit ist uns der Weg gezeigt, den wir einzuschlagen haben, und 

auch das Grundprinzip, das uns bei diesem grossen Werke leiten muss. 

Auf andre Woeise vorzugehen und mit technischen Studien beziiglich der 

Errichtung von Deichanlagen etc. zu beginnen ohne dass diesen Studien 

cine Reihe. wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Untersuchungen dieser 

Gebiete vorausgcht, wăre ein sehr grosser Fehler, den wir.spâterhin teuer 

Dbezahlen miissten. So wurde z. B. vorgegangen, als die'Regulierung der 

Theiss projektiert wurde; die Studien wurden damals nur vom cinscitig tech- 

nischen Standpunkte der Fertigung eines Deich- und KNorrektionsprojektes 

aus vorgenommen, ohne auch alle die wirklichen wirtschaftlichen Bediirfnisse 

in Betracht zu zicten; die dadurch entstandenen, heute nicht wieder gut 

zu machenden Fehler werden nunmehr sehr bedauert. Selbst der Di- 

rektor des land virtschafilichen hydraulischen Dienstes im Ackerbau- 

" ministerium, Herr Chef-Ingenieur REPAsSY, in scinem Bericht' auf dem 

internationalen Fischercikongress im Jahre 1905, klagt iiber die hier ge- 

machten Fehler,: dass bei Aufstellung der Projekte: nicht alle wirtschaft- 

lichen Interessen beriicksichtigt wurden; er zcigt uns, dass der.Fischfang 

“infolge dieser Arbeiten im Verhăltnis von' 1 zu 100 gefallen -sei und 

dass, obwohl von 1.600.000 ha 200.000 ha zwischen, den Ufern und den 

Deichen geblieben sind, diese fast ganz unproduktiv wurden, ja sich 

nicht mal fiir die Fischzucht mehr cignen: «Der Tiszafluss ist allenfalls 

«der hervorragendste 'Typus der durch die Wasserbauten in 'Bezug auf 

«die Fischerei beinahe zugrunde gerichteten Gewăsser... .
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* «In den Wirkungskreis des mit den. Wasserbauten sich befassenden 

<Ingenicurs -muss, wenn derselbe sciner Aufgabe richtig entsprechen soll, 

«auch die Fischerei als Wassernutzung cingerciht werden. Sehr vielen 

<Ubelstănden hîtte man in der Vergangenhcit vorbcugen 

«kănnen, wenn dies die massgehende Kreise rechtzeitig 

cerkannt hătten. Es ist fir die Zukunft wichtig dass. die zwci  Inte- 

<ressen nicht mehr gegen, sondern nebeneinander zur Geltung zu gelangen 

<trachten. Iicrzu ist erforderlich dass der.den Wasserbau projekticrende 

<und ausfiihrende Ingenieur im vollstiindigen Besitze der Fischereiver- 

«hăltnisse sci; dann wird 'er crst befăhigt scine Aufgaben..so zu lisen 

«dass er...»(1) - 
- Auch Professor AuGusT „NOGLER spricht sich diesbeziiglich, wie 

folgt, sehr 'deutlich aus (2): 
«Alle den verschiedenen 7veclen dienenden kulturtechnischen An- 

<lagen miissen teils technischen, teils landivirtschaftlichen Grundsătzen 

<angepasst sein. Bine Vernachliissigung oder Unterlassung 

«der einen oder andern dahin gehărigen .Gesichtspunkte 

«hat bereits mehrfache Nachteile 'im Gefolge gcehabt, 

«welche nicht den vollen Nutzen aus an und fiir sich be- 

«rechtigten Meliorationen gewâhren liesscen. 

<Damit cine Rentabilităt Ktăturtec"nischer Anlagen nach menschlichem 

<Ermessen sichergestelit werden kann, geniigt cine noch so de- 

«taillierte technische Projektaufstellung nicht allein, son” 

«dern es muss cine landwirtschaftliche und nationaliko- 

«nomische Priifung der Sachlage vorausgehen, und die 

<cigentlichen technischen Vorarbditen .sollten crst dann 

«beginnen; wenn durch jene Priifung die wirtschaftliche 

<Lweckmăssigkeit ciner Anlage 'sichergestellt ist. "Es ist 

«sonst ganz unmâglich, die: Tragweite. einer Melioration 

«zu iibersehen und festzustellen...-> 

Diesem dem gesunden' Menschenverstande iibrigensschr nahe liegenden 

Grundsatze wurde lcider nicht immer die gebiihrende Beachtung zu teil, 

und die anfânglich gemachten Fehler haben sich denn auch hintennach 

durch grossen Schaden gerăcht. 

“Ich weise' deshalb mit Nachdruck auf diesen Fauptpunkt hin, da ich 

auch bei uns cine schr ausgesproctene Neigung beobachtet habe, dem 

technischen 'Teile zum Nachteile grundlegender. wissenschaftlicher und 

wirtschaftlicher Studien cine zu grosse Beachtung zu geben. Hiedurch 

(1) Repassy: Wahrnchmung der Interessen der Fischerei beim Wasserbau. 

Wien 1905. 

(2) Prof. Dr. Cu. AUG. VoGLen: Grundichren der Kulturtechnik, B-ter Band, 

3. Auflage. Berlin 1908, pag. s9.
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wiirde aber ein grosser Fehler begangen werden, der uns in der Folge 

sehr teuer zu stchen kăme und auf den rechtzeitig die Aufmerksamkeit 

zu lenken, ich fir meine Pfiicht halte. 

. 

. * 

Nach diesem Hinweise wollen wir nun in ganz allgemeinen Linien auf 

Grund der vorgefiihrten Grundsătze-zeigen, in welcher Weise das Uber- 

schwemmungsgebict der Donau zu andauerndem hâherem Ertrag gebracht 

werden kânnte: 

Schon aus der in den ersten Kapiteln dieses Werlkes gegebenen 

physikalischen und wirtschaftlichen Beschreibung war zu ersehen, dass bei 

den heutigen Verhăltnissen cinige Jahre fir diese oder jene jetzige Er- 

tragsart jenes Gebietes sehr giinstig sind: in Jahren mit Ilochiwasser ge- 

ben unsere Seen ungeheuere Fischmengen, die den Ertrag der anderen 

curopăischen Fischereien weit iibertreffen; în andern Jahren, wenn das 

Donauwasser nicht îiibertritt,. weisen cinige Teile der Uberschwemmungs- 

I.ăndereien cine so reiche landiwirtschaftliche Produktion auf, dass die 

Ernte jedes anderen 'Terrains im J-ande weit în den Schatten gestellt wird. 

Daraus geht hervor, dass uns im grossen und ganzen die Natur 

selbst die Art und Weise anzcigt, wie wir diescs Gebiet verwerten 

kOnnten: Wir miissen versuchen, durch spezielle technische 

Arbeiten auf kinstliche Weise fiir măglichst grosse Ge- 

biete jene fiir'jede der beiden iProduktionsarten giinsti- 

gen Bedingungen zu schaffen und dauernd zu erhalten: 

Die 'grossen permanenten Seen mit den danceben liegen- 

den Japsche'und cin Teil der sie umgebenden Terrains 

sollten derart cingerichtet werden, dass sic regelmăssig 

und lcicht iiberflutet und so fiir die Fischerci verwendet 

werden kânnen; die Uberschwemmungslăndereien im en- 

geren Sinne samt den vereinzelt liegenden Japsche und 

Siimpfen sollten vor den Uberschwemmungen bewahr 

und fiir den Ackerbau gewonnen werden. 

Wir wollen' nun diese Fingerzeige der Natur niher priifen und 

sehen, ob wir, wenn wir in dieser Wceise vorgehen, tatsăchlich durch 

diese Produktionsarten das Uberschiwemmungsgebiet der Donau derart 

verwerten lkinnen, dass es den grissten Nutzen abwirft und fiir die all- 

gemeine Nationalikonomic dic grăssten Vorteile bringt. Hernach wollen 

wir betrachten, welches die allgemeinen Grundsitze sind, von welchen 

wir uns bei der Arbciten die bci jedem cinzelnen Teiles dieser Balten 

und “Terrains ausgefiihrt werden sollen, lciten lassen miissen, um den 

Bediirfnissen der diesen zugedachten Produktion besser zu entsprechen und 

măglichst volistăndig alle verfiigbaren Produktionskrăfte auszuniitzen .
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A. Die Melioration der Donauseen. . 

Obwohi die Fischereien unserer permanenten Donauseen, wie aus 

den vorangehenden Kapiteln zu ersehen war, în ilirem jetzigen Stande 

reichen Ertrag und betrăchtliche, sichere und viel glcichmăssigere Ein- 

kiinfte, als die Ackerfiăchen geben, wird doch verschiedenen Orts die 

Notwendighkeit ihres Austrocknens und ihrer Verwandlung in Ackerboden 

crărtert. Redensarten, wie «Die Donauscen miissen ausgetrocknet werden» 

oder «Das Donaudelta muss die Kornkammer Europas werden» u. s. W. 

gehen heute von Mund zu Mund, ohne dass man sich Rechenschaft von 

deren Bedeutung und von den damit verbundenen Schwierigkciten gibt. 

Von Seiten der Arzte hârt man fortwâhrend, dass alle Scen ausgetrocknct 

werden miissten, da dort die Stechmiicken ihre Eier ablegen und die 

Malaria îm Lande verbreiten; cinige gelehrte Olonomisten vergleichen 

cinen zur Fischerei verwendeten Hektar Sce mit cinem Iektar Acker- 

feld und gelangen zum Schlusse, dass die Scen trockengelegt werden 

miissen, da die Rentabilităt des Ackerbodens doch grosser sei ; Politiker 

verlangen die Trockenlegung der Seen, um den Bauern mehr Boden 

zur Kultur geben zu kânnen. Ein Priifekt stelite sogar cinen Gesetzent- 

wurf zusammen, wodurch die Regicrungsbezirke crmăchtigt wiirden, 

Anleihen zur “TrockenlegunQ2der Seen aufzunehmen, und im Projekt des 

ncucn Sanitătsgesctzes war die Schaffung eines Fonds zu dicsem Zweck vor- 

geschen. Einige Ingenieure entwarfen hiezu sogar grosse Entwiirfe fiir “Fro- 

ckenlegung, der Scen mittels fester Deiche, und beim Dominenministerium 

'gingen cine Reihe von Vorschiigen und Nonzessions antrăgen cin, die 

cinen vorteilhafter als die andern, zwecks 'Trockenlegung der Seen. 

Dic Frage steht also, wie ersichtlich, heute auf der Tagesordnung 

und man ist bercit, ohne langes Uberlegen die radikalsten Lăsungen fiir 

sic zu finden. Um so mehr aber werden wir dadurch veranlasst, sie vor- 

crst în objektiver Weise zu priifen und zu zeigen, worin die Bedcutung 

unserer Seen liegt, und welches die tatsăchlichen Bediirfnisse sind, die 

sich aus unscren natiirlichen und wirtschaftlichen Verhăltnissen ergeben, 

welche wir bei Aufstellung der Meliorationsprojekte zu beachten haben. 

Wir wollen daher schen, ob die Donauscen wirklich so schadenbringend 

sind, wie angegeben wird, und ob sie nicht doch itre Existenzberech- 

tigung haben; wir wollen weiter “noch untersuchen, ob der durch sie 

der ăfferitlichen Gesundheit zugefiigte Schaden tatstichlich so gross ist, 

wie behauptet wird, und ob nicht andre Mittel zu dessen Bektimpfung 

vorhanden wâren. Wir wollen schliesslich noch betrachten, ob nicht durch 

die Trockenlegung der Seen noch schlimmere Wirkungen cerzielt, noch 

grăssere Schiiden angerichtet wiirden, sowohl hinsichtlich des Ertrages 

dieser Gebiete, wie auch în Bezug auf die allgemeinen Landesinteressen. 

In Folgendem werden wir deshalb der Reihe “nach und von allen
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Gesichtspunlkten aus untersuchen, welche Aufgabe und Bedeutung unsere 

grossen Donauseen haben, und dann auf Grund dieser IKenntnisse fest- 

stellen, welches Meliorationssystem mit bestem Erfolg anzuwenden ist, um 

sie zum Maximum und Optimum der Produktion und Rentabilităt zu bringen. 

| $ 1. Die Bedeutung der Donauseen im 
Haushalte der Natur und ihr Einfluss auf Klima und Vegetation. 

Im vorigen Kapitel wurde zur Geniige gezeigt, welches die ge- 

genwărtige Produlktion und Rentabilitit unscrer Donausecn îst; ; wir haben 

geschen, dass sie als Fischereien alle âhnlichen F ischereien Europas wcit 

ibertreffen. Aber nicht nur durch ihre Produktion haben diesen Scen 

ihre Bedeutung, sie bringen auch noch cine Reihe von viel grâsseren 

indirekten Vorteilen. In erster Reihen spielen die Donauseen .im allge- 

meinen Haushalte der Natur dadurch eine schr bedeutende Rolle, dass 

sie das Klima und die Vegetation diescr Gebiete bedeutend becinflussen. 

Diese Frage wollen wir genaucr betrachten und dabei die meisterhafte 

Arbcit des beriihmten Botanikers, Professor A. KERNER von AMARILAUN (1) 

zu Grunde legen, die auch die Trockenlegung der Siimpfe - Ungarns und 

deren 'Einfluss auf Klima und Pflanzenwuchs 'jenes J.andes behandelt. 

NERNER weist mit all seiner Kompetenz und seinem Scharfblick nach — 

und zwar gerade zur Zeit, als in Ungarn die Frage der 'Trockenlegung der 

Theissstimpfe an der Tagesordnung war — dass der Einfiuss der Siimpfe auf 

das Klima dem der Waâlder gleichkommt, ja noch h5her anzuschlagen ist: 

«Die Siimptfe», sagt er, «spielen also hier ganz dicselbe Rolle, wie 

«in andern Gegenden die Wălder und beide wirlen einerseits als Quelle 

«der Feuchtigkeit, andrerseits als Jondensationsmittel der Dămpfe>. (2). 

Sehen wir also auch welche Bedeutung -unsere Seen haben und 

welche Wirkung, ihre Trockenlegung auf das Klima und die Vegetation 

dieser Regionen ausiiben wiirde. - ” 

| Belkanntlich ăhnelt das Klima unserer Donaunicderung cinigermassen 

dem der ungarischen Ebene und kann folgendermassen gekennzeichnet 

werden: ein friihzeitiger kurzer. Frihling, der oft von verspăteten Frăs- 

ten unterbrochen wird. Der Sommer tritt plătzlich und mit sehr raschem 

Steigen der Temperatur auf und ist gegen das Ende hin trocken. Der 

Herbst ist lang, mit kKlarem Himmel], jedoch oft durch friihzeitigen 

Frost unterbrochen, der: Winter im allgemeinen nicht -sehr streng ;. aber 

sehr abwechselnd, mit hăufigen und sehr grossen Sinken der Temperatur. 

(1) A. RERNER: Das Phanzenleben der e Donaulinder, Kap. X. Trockenlegung 
der Stimpfe. | | 

(2) 1. c. Seite 82, ! ai
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Wie man daraus sieht, ist die Vegetationszeit in der Donâuebene, 
wie in der Ungarischen IEbene, sehr kurz und durch verspitete Friih- | 
jahrsfrâste und ausserordentliche IHitze und Diirre im Sommer. beschriinkt, 

„so dass hier nur Getreide und Steppenpflanzen, die cine kurze L.ebensdauer 
haben, gedeihen kânnen. Băume, welche zur Erfillung ihrer jihrlichen 
Wachstumstătighkeit mehrere Monate benătigen, k&nnen sich nicht immer 
in diesen nătiirlichen Verhăltnissen erhalten. Nur in dem Baltagcbiete, wo 
der Steppencharakter nicht mehr “so ausgeprigt ist, schen wir wicder 
neben der Weide auch die Pappel und Erle und sogar die Eiche auf- 
treten. (Fig. 94) (1). 

Alle diese Beobachtungen zeigen uns zugleich den Einfluss, den 
„unsere Seen auf das Klima und die Vegetation dieser Gebicte ausiiben, 
und damit auch die Wirkung, die ihre Austrocknung haben wiirde. 

Gleich wie die Meere das Klima der Kiistenlânder und die grossen 
Seen der Schweiz, Norditaliens u. s. w. ihre: Umgegend beeinflussen, 
ebenso iibt auch das Wasser unserer Balten cine miidernde Wirkung auf 
das Klima. der Donauebene 'aus, vermindert den Gegensatz zwischen 
Sommerhitze und Winterkălte (2). L.eiten wir das Wasser ab und ent-. 
fernen so dauernd das mildernde Element, dann werden die trockne 
Erde und die dieselbe bedeckende L.uftschicht sich noch rascher erwiir- 
men und abkiihlen, als dies he& geschieht, wo die Seen da sind. Dann 
wird sich auch die Vegctation im Friihjahre viel friiher zu entfalten be- 
ginnen, aber auch — gerade wenn die Pfanze am zartesten ist — viel mehr 
“den Spiitfrosten des Friihlings ausgesctzt sein, als jctzt, wo das Wasser 

(1) Ich gebe nach Mojsrsowics folgende interessante Stelle aus einer Studie 
“des beriihmten Metcorologen HANN wieder, welche die Schwierigkeiten, mit denen : 
die Băume in solchem Klima zu kimpfen haben, deutlich ersehen lisst: 

„Der mangelhafte Baumwuchs der Steppe, der fir sie typisch genannt wer- 
„den muss, erklirt sich aus der oft geringen Bodenfeuchtigkeit im Winter, der Trok- 
„kenheit des Sommers, der Wirkung der Steppenwinde, der Spitfroste des Frih-! 
„lings und Friihfroste im Herbst, die unter einem hceiteren Himmel und bei trocke-, 
„ner Luft infolge starker ntichtlicher Wărmestrahlung hiiufiger eintreten, als in Berg- 
„lândern von gleichen' mittleren Wârmeverhăltnissen (HANN)». Dem fiigt MOJSISO- 
„WICS noch an: <Zum grossen Teile hat der Baumwuchs mit den genannten Schwic- 
„tigkeiten zu kămpfen; hat er einmal Boden gefasst, dann ândert er zum cigenen 
nWVoble die lokalen Klimatischen Verhiiltnisse». (MOJSISOWICS, L. c. Seite 15). 

"Dei uns fassten auf cine grosse Strecke der Donauebene (vom Argeșfiuss 
aufiărts) die Băume gut Wurzel und bildeten sogar grosse Waldungen,.heute sind 
diese durch  Menschenhand wieder 'zerstărt und der Steppencharakter ist wieder 
erschienen. n . | : : 

„ (2) FOREL schreibt iiber den Einfluss der Seen auf das Klima: «Da die Tem- 
„peratur des Sees das Bestreben hat, sich der anliegenden Luft mitzuteilen, so mil- 
„dert der See das Klima, indem er vor allem die Temperatur-extreme abstumpft». 
(FOREL Dr. FE. A. Handbuch der Secnkunde, Allgemeine Limnologie, Stuttgart 1901).
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der" Balten die “Temperaturgegensătze ausgleicht. Die Kultur mancher 

Pflanzen, z. B. des Rapses, der auch heute schon infolge der Herbstdiirre 

und der Spătfrăste des Friihjahres gefâhrdet ist, wie auch der Baum- 
wuchs wird dann fast zur Unmiglichkeit. | 

Nicht nur die Sommerdiirre wird friihzeitig eintreten und die Ve- 

getationszeit noch mehr abkiirzen, auch die Sommerglut wird hiher und 

stărler werden. Wenn das Donauwasser sich nicht mehr in die Seen 

und auf die Felder ergiesst und wie heute noch ausgedehnte Flăchen 
- bedeckt, wenn also die Verdun- 

stungsfliiche wesentlich kleiner 

wird, dann muss auch die Hitze 

des Sommers cine bedeutend 

grăssere sein. «Wenn die ganze 
VVassermasse», sagt  NERNER, 

<welche durch geringe Insolati- 

«onsfâihigkeit und durch Waârm- 

«bindung bei der Verdunstung 

«die Hitze des Sommers depri- 

«mirte, auf eine kleinere Ober- 

«flăche gebracht und schneller 

«aus dem Lande gefiihrt. wird 

«so muss sich die Hitze und 

«Diirre . des Sommers bis zum 

<Unertrăglichen steigern» (1). 

Diirre und Steigen der 
Sommerhitze wird aber nicht 

allein die Wirkunge der Trok- 

lkenlegung der Seen sein, son- 

dern auch die Verminderung der lokalen Regengiisse in jenen Gebieten. 

Bekanntlich haben die in einem Lande niedergehenden Regengiisse 

ihren Ursprung zum grossten Teile in den Wasserdiinsten, die aus fernen 

Meeren aufsteigen und von Winden herbeigefiihrt werden; andererseits 

gibt es aber auch lokale Regen, die fiir unsere Landwirtschaft von grăsster 

Bedeutung sind, und von den aus den Wasseransammlungen des cigenen 

Liandes aufsteigenden 'Diinsten herstammen. In den. Liăndern an den 

Kiisten des Mceres — wie z. B. Belgien, Holland, England, Norddeutsch- 

land u. s. w. —haben die von der Verdunstung der Binnenwăsser her- 

riihrenden Regen keinerlei Bedeutung, da hier die YVestwinde mehr als 

geniigend Regen  herbeifiihren; hier wird also eine Trockenlegung und 

cin mâglichst rasches Ableiten des Wassers zur Notwendigkeit. În cinem 

  

  

  

      
  

Fig. 94. Ulmen auf cinem «Grind» im Boian-Sce. 

. (1) L. c. Seite 80,
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Lande aber wie das unsere—und insbesondere im Donautale — wo Regen 
vom Meere her sehr selten eintritt, und wo trockne Atmosphăre herrscht, 
die rascheres Verdampfen verursacht und den Erdboden austrocknet, 
hier haben die Seen sicher eine grăssere Wichtigkeit; hier erhalten sie 
cinerscits die Erdfeuchtigkeit, andererseits bilden sie ausgedehnte Ver- 
dampfungsfiăchen, deren Verringerung die Verminderung der Feuchtighkcit 
der Atmosphire und somit auch das scltenere Fintreten von lokalen Re- 
gen zur Folge haben wiirde. 

Wir sehen deshalb iiber das Baltagebiet den Himmel hâufig be- 
wălkt, wăhrend in der Ebene fast stets heiterer Himmel zu beobachten 
ist. Unsere J-andwirte in jenen Gebieten schauen zur -Zeit der Sommer-. 
diirre fortwâhrend «nach der Donau hin>, um zu sehen, ob der lang 
ersehnte Regen kommt, und nicht selten hărt man sagen: <An der Donau 

” beginnen die Wolken sichtbar zu werden». 
Weit grisser ist jedoch die Bedeutung der Scen als Kondensations- 

becken der atmosphirischen Dămpfe, und folglich als Regenprovolkatoren. 
Damit die iiber den Meeren gebildeten und von Winden zu uns ge- 
fiihrten Wasserdampfe uns Regen geben kânncn, sind Kondensations- 
mittel nâtig. Die wichtigsten sind in unserem l.ande die Berge, die 
Wilder und die Balten. Was mit unsern Waldern. geschehen ist, ist be- 
kannt; und welchen traurigen Zăinfluss : deren Vernichtung gehabt hat, 
empfindet jedermann (1). 

Wir wollen daher, den Einfluss 'betrachten, den die Donauscen 
diesbeziiglich auf die Niederschlige ausiiben, und was uns eriwartet, 
wenn wir sie trocken legen. 

(1) In letzter Zeit wurde den Wii ildezn jedweder Einfluss auf die Niederschlăge 
abgesprochen. Daraufhin wurde cine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen mit! 
den vervollkommnetsten Mitteln und Apparaten vorgenommen. P. SCHREIBER ver: | 
dffentlichte 1899 im «Forstjahrbuch von Tharand» (XLIX. Band) die Reșultate seincr 
Untersuchungen -iiber Sachsen und bestiătigt ein Plus von 0,4 mm Regenmenge fur 

"1 m Hăhe tiber dem Mcere und 0,71 mm fiir einen Zuwachs von 1%, der mit Wald 
bedeckten Fliichen.—Prof. I. SCHUBERT stelit fiir Schlesien fest, dass Wald cine Er- 
hohung der Niederschlagsmenge bewirkt, die einer Bodenhhe von 40 m glcich- 
kommt (Metercolog. Zeitschrift, 1905). 

Prof. Jos. SPOTTE (Landwirtschafiliche Bodenverbesserungen. Handb. der 
Ingenicurwissenschaften. Leipzig 1907) schreibt: adie bisher ermittelten Zahlenre= 
asultate aus den Ombrometer-Beobachtungen scheinen darzutun, dass der Wald die 
<durchziehende Yasserluft zwingt, einen verhăltnismissig grosseren Teil ihres Fluis- 
«sigkeitsgehaltes schon innerhalb des Waldes zum Nachteile der dahinterliegenden 
<Umgebung abzugeben, so dass es im Walde tatsăchlich mchr regnet, als in seiner 
aunmittelbaren Umgebung». Wie dem auch sei, sicht man doch, dass, selbst wenn 
die Wălder die absolute Niederschlagsmenge nicht erhăhen k&nnten, sic nichtsde- 
stoweniger cinen betrăchtlichen Einfluss auf die „Verteilung derselben ausiiben und 
als Regenerzeuger zu betrachten sind.
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"In Rumănien sind 3 Hauptvinde vorherrschend: der Crivătz, Aus- 

tru und Băltăretz. Abgeschen von den allgemeinen grossen Landregen, 

die von Strămungen der hâheren L.uftschichten herkommen, ist es bekannt- 

lich der Băltărciz, der uns den kleinen lokalen, wohltătigen Regengiissc 

zur. Zeit des Pflanzenwuclises und besonders im Herbste bringt. Weht 

der Crivătz im Sommer, so fiihrt er aus den mittleren Steppen Russlands 

warme Luft mit sich und .treibt den 'Thermometerstand bis auf +35%, 

Der A ustru,den unser Bauer so bezeichnend «Sărăcilă» (= Armut brin- 

genden) nennt, bringt 'deni .ande zu 'dieser Zeit Hungersnot und Diirre. 

Die mit vom Siidestwind: aus: dem Meere herbeigebrachten Dimpfen 

reichlich: geladene Luft zieht iiber unser Baltengebiet,. trifft dort mit 

ciner kiihleren und feuchteren Atmosphăre zusammen, kondensiert sich 

Jcichter und bewirkt Niederschlăge, die sich befruchtend auf unsere 

„Felder ergiessen. Unser Volk, das ein .so ausgezeichneter Beobachter ist; 

nennt diesen Wind «Băltărețul» (Baltenwind)(1)und beweist damit, dass 

es sich bewusst ist, woher diese wohltătigen Regengiisse kommen und 

welche Bedeutung unsere Donaubalten fir ihre Bildung: haben. Wie soll 

es dem auch nicht Rechnung tragen, wenn die: Erfahrung es lehrt, dass 

în cinigen Jahren, in denen das Donauiwasser niedrig war und die Seen 

ausgetrocknet blieben und trotzdem der Băltărețul ihm Wolken bringt, es 

sic sich «von der Sommerglut des Baragans -auflisen». sicht. In 

solchen Jahren der Diirre in der Balta fehit das Wasser, «das den Sonnen- 

brand besănftigt> (da es sich nicht 'so Ieicht erwâărmt und viel: Wiirme 

durch Verdunstung absorbiert), und die unbedeckte Erde “erhitzt sich 

wie cin Backofen» und strahlt Siiulen erhitzter I-uft: riach oben; welche 

die Wolken verteilen und verscheuchen (2). Ă 

- Die Erfahrung lehrt uns, dass dem tatsăchlich so, ist; auch ist es 

"bekannt, dass vicle der am Rande der grossen permanenten 'Seen gelâ- 

genen Giiter —so z. B. die Giiter rings um den Greacaste — seltener 

durch Diirre zu leiden haben, selbst in Jahren, wenn îm "ibrigen Lande 

die grăsste Trockenheit herrscht, Hier, wenn auch kein Regen Fillt so ist 

“ (1) Unter «Băltârețul» verstehien die Baucra nicht blos deni Suidostivind, son: 

dern jeden aus der Balta kommenden Wind, denn die Richtung dieses: Windes ist 

je nach der Ortlage und 'nach der Lage der Balta zu jenem Orte,.verschicden. 
"(2) Der beriihmte Metereolog HANN beschreibt. diese :Erscheinung folgender- 

massen: «Je'stărker die Ebene sich crwărmt, gegeri die Sommerinittehin austrocknet, 

je mchr die Feuchtigkeit der oberen Bodenschichten sich verringert und.die Pâan= 

zendecke . verwelkt, desto seltener werden die Niederschlăge. Die.von.dem .ausge- 
trockneten, stark erwârmten Erdboden ausgehende Wărmestrahlung lost die YWoiken 

uber den Ebenen auf und verscheucht die Regenschaucr, die heraafzichenden Wolken. 

Statt kihlender, oft alltiiglicher Gewitter schliessen sich iiber den grossen Niederun- 

gen dic Tore des Himmels' mehr und 'mehr mit steigender Sommerwărmes. (Zita 

des Mojsrsowics: Das Tierleben der st.-ung. Ticfebenen: Wien; 1897, Seite 14.:
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imimer noch die Luft-und Bodenfeuchtigkeit viel grâsser und dazu ganz 
besonders der 'Thau in “der Nacht welcher der Vegetation schr grosse 
Dienste leistet und. sie instand 'setzt lange ohne Regen auszuhalten. 

Trifft das schon ein în den Jahren wenn sich: die Donau nicht auf 
die Felder ergicsst, wie wiirde es erst sein, wenn alle grossen permanenten 

Seen trocken gelegt wiirden ? SE 

Ich glaube aus dem bisher Gezeigten die. l:esten Schlussfolgerun- 
gen. damit vorzufiihren, wenn ich KEnxERs cigene Worte iiber den Einfluss 
der Siimpfe in Ungarn direlkt wiedergebe : 

«Der Einfluss, welchen dic Wălder auf: das Klima nchimen, besteht 
«also darin, dass 'sie das exzessive Klima mildern und die feuchte Luft 
«zu “Regen verdichten' helfen.. Denselben Einfluss haben aber. auch . die 
«Siimpfe. Sie ersetzen: în waldlosen Gegenden die. Stelle des: Waldes 
<und sind dort' von noch viel. grosserer. Wichtigkcit als die. YVălder in 
«cinem VWaldgebiete,: weil sie auch noch als Wasserreservoirs dienen, 

<aus 'welchen cin .'Teil: der. Regenmenge herstammt, welche: Bedeutung, 
«bti den Wildern mehr in den Hintergrund tritt. 

«Dic Trockenlegung - weiter Sumpfstrecken wird demnach nicht 
«nur cine” Vergrusserung der 'Temperaturestreme, : sonderm auch cinen 

«Abnahme der Regenmenge herbeifiihren; sie wird mit der Hitze auch die 

<Diirre des Hochsommers. steigem und: dadurch hăchst nachteilig auf die 
«Vegetation zuriickwirken»> (1). - | 

Wenn diese' rein wissenschafitlichten . Feststellungen: von dem be- 
rihmten Naturforscher KERxER fir die Siimpfe Ungarns gemacht werden 
konnten, um so mehr sind wir berechtigt, sie auf unser Uberschwem- 

mugsgebiet der Donau anzuwenden, wo sich cine Reihe grosser perma- 
nenter Scen vorfindet und wo es auch bckannt ist, dass wir selbst hcut- 
zutage unter grossen Diirren leiden — da das Mittelmass der auf der 
Ebene der NValachei gefallenen Niederschl: ige - kaum: 400 mm. jărlich 
betrăgt. " 

Wenn also, wie weiter oben angegeben wurde, cinige Meteorologen 
den Einfluss der: Wâlder „und: wohl auch der Balten auf die Regenmenge 
cines Gebietes zu bestreiten versuchten—cine Frage, die iibrigens nach der 
oben angefiigten Bemerkung durch ernste wissenschaftliche Beobachtungen 
nunmehr aufgeklărt zu werden scheint —- so steht die Sache beziiglich des 
Einflusses, den'sie auf die Verteilung des Regens im Jaufe des Jahres haben,: 
anders.-Wăhrend în jenen Gegenden, wo die Luft durch Walder oder Seen 
feucht erhalten wird, die Niederschlăge langsam, fein, aber hiufig crfolgen, 
treten an Stelle dieser Kleinregen in Gebicten, wo solche Kondensations. 
becken dcr YWasserdiinste fehlen, plătzliche Platzregen cder sogar Wol- 

pda 

  

| () KERNER |. c. Scite 84...
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lenbriiche ein, deren Wasser grisstenteils an der Oberflăche abgleitet 

und 'rasch den Fliissen zuflicsst, wăhrend nur cine ganz geringe Menge 

davon în den Erboden eindringt. Beispiele hicfiir finden wir in allen 

Liindern, deren Wâlder vernichtet und deren Seen ausgetrocknet wurden. 

Auch bei uns ist es bezeichnend, dass seit ciniger Zeit die grossen 

Platzregen und Wolkenbriiche im Sommer immer hăufiger auftreten, wâhrend 

die feinen J-andregen nur mehr im.lerbst und Frihling eintreten. Die Seen 

geben aber nicht nur der iiber ihnen liegenden Atmosphiire die nătige 

Fcuchtigkcit, sie dringen auch in die Erde biszum Grundywasser 

ein und haben so fiir die Erhaltung eines măglichst hohen 

Niveaus desselben die grăsste Bedeutung. Unsere Sorge soll 

ja auch stets darauf gerichtet sein, dass das Grundwasser selbst zu 
Zeiten der Trockenheit cin derartiges Niveau habe, dass die den Erd- 

boden bedeckenden Pflanzen durch die Kapillarităt des Bodens die 

ihnen nâtige Feuchtigkeit heranziehen kânnen; hiedurch wird den Pflan- 

zen auch bei Regenlosigkeit die Widerstands- und Entwicklungsfăhigkeit 

gesichert. 
Unsere Seen an den Donauufern erfiillen gerade — wo die: Som- 

merregen so“selten sind—in dieser Beziehung cine sehr wichtige Auf- 

gabe, da es nur ihnen zu verdanken ist, dass în vielen 'Jahren der Diirre 

(wie z. B. 1908) die Ernten der benachbarten Giiter gut ausgcfallen sind. 

Diese Scen trockenzulegen, hiesse aber, das Niveau des Grundwassers noch 

tiefer legen (1), das in diesen Gebieten an und fiir sich schon sehr nied- 
rig ist; infolge dessen wiirde die Erde' noch mehr austrocknen und 

damit alle cinen derartigen Vorgang begleitenden Kalamitiiten mit sich 

bringen und jede Art von Bodenkultur 'zum grâssten Teil unmâglich 

machen. 
Der bckannte deutsche Hydrotechniker, Ingenicur FR. Koxrc (2) 

schreibt diesbeziiglich folgendes: ” 
«Fir die Regelung des Abflusses der Gewiisser darf nicht mehr der . 

«Grundsatz gelten, die Wasser so schnell als mâglich zum Abfluss zu 

«bringen, sie ausser L.andes zu schaffen, sondern es muss das gerade Gegen- 

«teil crstrebt werden, die Wasser miissen teils erleichterten Abfluss îns 

«Grundwasser zu dessen Bereicherung erhalten, teils in Stau- und Sammel- 

«teichen aufgespeichert werden fiir den Bedarf in trockenen Zeiten». 

«Die Anlage von Staubecken und Sammelteichen ist îiiberall zu 

„«fordern, um mâglichst grosse Anteile des Hochwassers darin zu sam- 

<meln. Auch die zeitweise Uberstauung von grisseren Geltindeflichen 

(1) Siehe ANTIPA: Die ichthyologische Fauna Rumâniens Seite 112 (Rumiinisch). 

(2) FR. KONIG: Der Vertrocknungsprozess der Erde und Deutschlands ver- 

kehrte Wasserwirtschaft, Leipzig, 1908, Scite 98 und 101.
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«durch aufgeleitetes Flusswasser îst zur Bereicherung des Grundwassers 
«zu empfehlen». | 

Aus alle dem geht zur Geniige hervor, dass man.heute iiberall dahin 
gelangt ist, die grosse Bedeutung der Scen und die wichtige Rolle, 
welche sie: im Haushalte 'der Natur spielen, so wie auch deren gros- 
sen Einfluss auf das Klima und damit auf die Vegetation dieser Ge- 
biete mehr und mehr zu erlkennen. 

Das Austrocknen der Secn oder die Verkleinerung 
ihrer Oberflăche, ohne Schaffung anderer, wenigstens 
gleichwertiger Feuchtigkeitsquellen, wiirde das Gleich- 
gewicht im Haushalte der Natur stăren und sehr gefăr- 
liche Folgen sowohl fir die Zukunft der Landwirtschaft, 
wic auch im allgemeincen fiir das Klima dieser Gebiete 
-und alles, was damit zusammenhângt, haben. o 

«Die Geschichte verzeichnet viele J.andschaften und Liinder», sagt 
<KOxrG, «welche infolge der naturwidrigen Treibens der Menschen ihre 
<Fruchtbarkeit eingebiisst haben, entvălkert wurden und verădet sind». 
<.... sie machen das Land zur Wiiste, das în sciner Jugendzeit cin 
«Paradies war». 

In Mesopotami en, dem L.ande zwischen Euphrat und Tigris, dem 
Paradiese der Alten, ist seitderPdie Walder niedergebrannt und îihre 
Wasserliufe im Jahre 363 n.: Chr. von den Soldaten des Kaisers Julian . 
zerstort wurden, die Erde ausgetrocknet und volistăndig unfruchtbar ge- 
worden, wăhrend von der damals zahlreichen Bevălkerung und von 
vielen zivilisierten Stădten nur noch die Ruinen der Paliste und der 
Deichanlagen mit den Kanălen, die die Hochfluten des Euphrats und 
Tigris' aufiingen und befruchtend auf die Felder verbreiteten, als Zeu- 
gen  geblieben. | 

Mexico, wo das gebildete Aztekenvolk cine hohe Kultur ge- 
schaffen hatte, und wo bedeutende Bewăsserungsanlagen gemacht waren, 
wurde infolge der Vernichtung der Walder und 'T rockenlegung der Was- 
serliufe durch die Spanier in <eine wahre mit Salzefflorescenzen bedeckte: 
Steppe> verwandelt. 

In Peru wurden unter der intelligenten Fiihrung der Jnkâs Be- 
Wăsserungsanlagen gemacht, die auch heute noch die Bewunderung der 
grossten modernen Hydrotechniker erregen ; auf cine Entfernung von 
850 km. wurde das Wasser in kiinstliche Becken und Seen geleitet, wo 
es zu dem Zwecke angesammelt wurde um Sandwiisten in ergiebige 
Felder zu verwandeln. Diese Arbeiten wurden gleichfalls von den Spa- 
nicrn zerstârt und das Land hat seine Produktivitat heutzutage văllig 
verloren. , | : 

Dasselbe hat sich in Spanien, in einem Teile Italiens u. s. w. zu- 
Setragen ; iiberall wurden fruchtbare Lănder, wahre Paradiese, durch
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Zerstărung der Waâlder und Trockenlegung der Gewiisser în unfruchtbare 

und unbewohnbare Wiisten umgewandelt. | 

Im Gegensatze hierzu konnten in Lăndern wie Ă g ypten und das Fluss- 

gebiet des Mississipi in.Nordamerika, wo die klimatischen Verhiltnisse 

vollstăndig ungiinstig waren, durch Nutzbarmachung des 'Wassers des 

Nils und des Mississipistromes zur Herstellung grosser Wasserreservoire 

und Einrichtung einer sistematischen Be'wisscrung nicht nur alle jene 

Gebiete ;fruchtbar gemacht werden, «sondern auch schon în einer Ver- 

| tesscrung des trockenen Klimas sich bem:rkbar machen» (1). 

YWir sollen aus all dem die Jehre zichen und crlennen, dass diesc 

wichtige Frage nicht mit ciner solchen I.cichtfertigkcit behandelt wer- 

den darf, dass, wenn irgend jemand ohne ernstliche Vorbercitung cin- 

fach: erklărt, «dic Scen miissen trockengelegt werden» oder: «das Donau- 

delta muss die Kornkammer Europas werden etc.>, diese Behauptung nicht 

geniigt um ihn -crnst zu nchmen und dann Arbeiten auszufiihren,: deren 

Wirkungen fir uns unheilbringend sein kânnten. “Selbst ernste, von In- 

genicuren aufgestellte Projekte fiir Eindcichung der Donau — wăren sie 

auch 'noch so gut calculiert und ihre Verfasser noch so tuchtig — diir- 

fen uns nicht veranlasscn, solche Arbeiten auszufiihren, solange wir'wissen, 

dass dadurch die Flăche der Seen vernichtet oder doch verklcinert 

wird,- ohne dass cin AĂquivalent hiefiir geschaffen wiirde, * 
Des Weiteren geht daraus hervor, dass das fiir das 

“Înundationsgebiet der Donau anzuwendende Meliorations- 

system von diesen Gesichtpunkte aus nur jenes sein kann, 

das auf Erhaltung einer mit der gegenvărtigen Oberfiiche 

der Donauseen wenigstens gleichgrossen, von Wasser bc- 

deckten Flăche hinzielt. 

$ 2. Der Einfluss der Donauseen auf dem Wasserstand 

des Flusses. 

Nachdem wir den' grossen Einfluss kennen gelernt haben, den un- 

sere Scen auf das Nlima und die Vegetation dieser Gcbicte ausiiben, 

und wie notwendig es von diesem Gesichtspunkte aus ist, sie zu erhalten, 

wollen wwir jetzt ihren Einfluss auf das Steigen und Fallen des Donau- 

wassers ' betrachten. Auch 'in dieser Richtung ist ihre Bedeutung nicht 

geringer, denn sie haben hier die-Aufgâbe eines Regulators, der ciner- 

seits bei Hochiwasser das Steigen des Donauniveaus măssigt, und ande- 
rerscits bei Niederwasser cinen hăheren Wasserstand im Strome her- 

beifiihrt. | | 

(1) KONIG, |. c. Seite 87.
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Im ersten Napitel dieses Werlkes wurde bemerht, dass das Wasser, 
sobald 'die Donau cin 'Niveau von 0,5 bis 1 m iiber dem Niveau der 
Sohle der Seen errcicht, in die Gârlas (Kanălc)” cindringt und sie mit 
Wasser versicht; diese Wasserversorgung ist um so wirksamer, je h5her 
das Wasser steigt. Auf diese Woeise nehmen also die Balten cine be- 
trăchtliche Menge des aus der Donau zur Zeit ihres Steigens kommen- 
den YWVassers auf. Erreichen die Fluten die II5he der Ufer und beginnen 
sie diese zu iiberschreiten, dann ist die in dic Seen cindringende YWasser- 
menge schr gross, da nunmehr die Wasserablcitung sich nicht nur inner- 
halb der Gârla-Ufer vollzieht, sondern auf eine betriichtliche Strecke iiber 
die Ufer hinweg erfolgt; so geschicht es zur Zeit des Hochwassers dass 
der Querschnitt des Flusses, der urspriinglich schmal und auf sein Ufer 
beschrânkt ist (kleines Flussbett) sich plâtzlich bedeutend erweitert und 
in' den Baltaregionen olt die 4- ja sogar 12-fache Breite erreicht (grosses 
Flussbett). Auf diese Weise wird das zur Zeit des Steigens mit grosser 
Schnelligkeit herankommende Wasser des Stromes, statt innerhalb der 
beiden Ufer zuriickgehalten zu werden und rasch zu stcigen, in den Seen 
aufgespeichert' und dort auf ausgedehnte Flichen verteilt, wodurch be- 
wirkt wird, dass das Niveau des Stromes viel weniger “und viel langsa- 
mer steigt, - o : | 

Aus den Studien HARTuzy's wissen wir, dass die Abflussmenge der 
Donau, welche bei Niederwasser nur 2.000 cbm pro Sekunde betrăgt, 
bei Hochwasser auf 28.000 cbm pro Sckunde anwăchst; weiters ist.uns 
btkannt: dass die Strămung, die bei Niederwasser nur 0,31 m per Se- 
kunde bcetriigt, zur Zeit grossen Steigens eine Gesch'windigkeit von 1,65 m . 
in der Sekunde erreicht (1). Dieses betrichtliche Anivachsen der YWasser- 

- menge und der. Geschwindigkeit bewirkt, dass das Ilochwasser zusserst 
michtig kommt.und sehr 'schnell weiter schreitet. Da sich aber vor allen 
Donaumiindungen — ausgenommen der von Sulina — grosse, qucrlaufende 
Sandbarren befinden, kann die Entleerung dieser ungeheuren YWasser- 
mengen ins Meer nicht rasch genug vor sich gehen; ivăren demnach în 
diesem Zeitraume die Balten nicht da, die cinen grossen Teil dieses 
Uberschusses: an Wasser! aufnehmen k&nnen, so wiirden wir im Donau- 
kanal eine betrtichtliche Sondererhihung des YWasserniveaus haben. Die 
Wirkung dieser ausserordentlichen Erh5hung wiirde sein, dass wir cines 
Tages unsere sămmtlichen EHăfen iiberschwemmt schen, und, wenn wir 
Schutzdeiche gegen die Uberschwemmungen errichtet hătten, diese Deich- 
bauten zum grossen 'Teil durchbrochen vorfinden wiirden. In cinem sol- 

  

(1) Im Jahre 1897, das dus grâsste bis heute bcobachteten Hochwasser der 
Donau brachte, wurde die von HARTLEY ausgegebene Hăchstzifier noch weit iiber- 
trofien; die Wassermenge stieg auf 35,000 cbm in der Sekunde, die Geschwindigkeit 
auf 2 m. i a 

Anuarul Iustit. Geologie al României, Vol. IV, Fase, I1. E , 12
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chen, Falle wiirde die Katastrophe bei. uns viel grăsser sein, als sie im 
Jahre 1879 în Szegedin war, wo die Deiche. der “Theiss durchbrochen 

wurden; “denn die "Theiss ist nur cin Nebenfluss der Donau, dessen Wasser- 

menge bei Hăchststeigungen. nur bis zu 3.500 cbm in der Sekunde be- 

trăgt, wâhrend, wie wir gesehen haben, die Wasscrmenge bei der Donau 
sich auf 35.000 cbm per Sekunde, also auf das Zehnfache belaufen kann. 

Die Donauseen bilden also cine Reihe von Sicherheits- 
ventilen. lings des Stromes, die das Wasserniveau zur Zeit. 
des' Hochwassers herabsetzen und einen Gleichgewichts 
zustand erhalten, unsere IHăfen von Uberschwemmung 
schiitzen und: sic somit vor allen daraus hervorgehenden 

Katastrophen bewahren. 

“Um jedoch cin noch klareres Bild von dem Einflusse unserer Seen 

auf dem Hăchstwasserstande der Donau zu erhalten, wollen wir die Zahlen 
der numerischen Aufstellung No. 1 beziiglich der mittleren Maximalhăhe 
des Donauwassers iiber dem Nieder vasserstande verschicdener Orte, einer 

năheren Bcetrachtung unterziehen. YWVir kânnen  daraus entnehmen, dass 
auf ciner Strecke von 7-45 km ziwischen Severin und Galatz der Unter- 
schied' der mittleren Hohwasserstinde z:wischen den beiden ! îiussersten 
Punkten nur 1.16 m betrigt (bei Severin 6.05 m, bei Galatz 4.89 m), 

somit 0,153 m. per Kilometer, wăhrend fiir die nur 156 lim lange Strecke 
Galatz-Sulina diese Differenz 4,40 m, also fast 3 em per Kilometer betrăgt, 

somit 19 mal grăsser ist. . 

- Der Unterschied zwischen dicsen beiden Gebicten erklărt sich unter i 

anderm' gerade auch durch die Tatsache, dass im oberen Teile der Donau 

die  grossen und tiefen Seen, welche viel Wasser aufnchmen und das 

Niveau des Stromes zur Zeit des Hochwassers herabsetzen, nicht so zahl- 

reich sind, wăhrend im Gegensatze hierzu das untere Gebict, von Galatz 

abwărts, eine viel grăssere Oberfliche aufweist. Dringt der Strom ins 
Deltagebiet ein, so kann er seine Oberflăche immer mehr ausbreiten, 

wodurch das Niveau seines  Hochwassers um so rascher zuriickgeht, je 

weiter abwărts die Fluten gelangen.: | 

Um unsere Angaben noch besser zu bckrăftigen und um nachzu- 

weisen, dass die Scen tatsichlich cine mildernde Wirlkung auf das grosse 

Anwachsen ausiiben, w il ich nachfolgende Stelle: aus dem bekannten 

Handbuch der Hydraulil: von Framanr (1) anfiihren: - 
i « Mais les choses ne se passent pas, en genâral, d'une manitre aussi 

«simple. que nous Pavons admise ct: la diminution graduelle des debits 

«maxime .mest pas. seulement la consâquence des conditions du: mouve- 

«ment vari€ des liquides. D'autres causes y contribuent souvent d'une 

(1) A. FLAMANT, Hydraulique, Seite 391—392,
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<fagon plus eficace. Ainsi lorsq'une rivitre deborde sur des Jarges plaines, 
«dont le remplissage ne se fait pas instantancment, * Ponmagasinement 
«continue aussi longtemps aprts que la crue a atteint sa plus grande 
«hauteur dans le courant principal: Mais toutes ces causes, quelles qwelles 
«soient, se traduisent toujours par un enmagasinement des caux pendant 
«la periode. ascendente de la crue; et si cet enmagasinement es 
«diminu€ notablement, dans une certaine region, par des 
«ouvrages de mains d'homme, tels que digues insubmersi- 
«bles, les debits' maxima peuvent en ctre augmentes sensi- 
«blement et d'une manitre dommageable dans les regions 
«inferieures. Les retrecissements du champ d'inondations qui ont ct6 
«oprees partout, depuis les plus petites vallces jusqwaux plus: vastes, au 
<«moyen de redressements derives et d'endiguements plus ou moins com- 
«plets, dit M. KLErrz, ont. certainement une influence considerable, sinon 
«predominante, sur les hauteurs plus grandes que les crues attcignent 

„„«gencralment. aujourd'hui, comparativement ă celles des sitcles passes», 
. Aus alle dem erschen wir also, dass wir auch von diesem Gesichts- 
punkte aus nichts Nachteiligeres tun kânnten, als den mit so grosser Leicht- 
fertigkeit gemachten und fortivăhrend wieder erhobenen Vorschligen Gehăr 
zu schenken und die Donauseen aus sogenannten sanităren *Riicksichten 
oder aus wirtschaftlichen Griipgen usw, trocken zu legen; dadurch wiirden 
wir unsere Hăfen und viele auf den hiher gelegenen Stellen: des iber- 
schwemmungsgebietes gelegenen Dărfer, sowie die Deichbauten zum 
Schutze der _tiberschwemmbaren Lândereien nebst allen landwirtschaft- 
-lichen Kulturen der Gefahr der: Vernichtung durch Uberschwemmungen 
des Friihjahrhochivassers, wie auch ganz besonders zur Zeit des Eisstosscs 
wenn die Yasser ganz und gar aus dem gewohnten F *lussregime austreten 
„und. nicht mchr zu bewâltigen sind, aussctzen. , 

Ich bin mir wohl bewusst, dass hier der Einwurf gemacht werden 
“kann, es găbc auch noch 'andere Mittel, dic Seen trocken zu legen und 
uns trotzdem vor solchen: Unfăllen zu schiitzen ; so. kănnten die Deiche 
in so grosser Intfernung angelegt werden; dass dem Wasser selbst bei 
hohem Steigen gcniigend Raum zum Abfliessen verbliebe ; es kănnte. die 
Theiss als Beispiel angefiihrt werden, wo solche fortlaufenden Deichbauten 
ausgcfiihrt wurden, die heute vom Wasser nicht mehr bedroht! sind. 

Auch. cine derartige Lâsung wăre vollstăndig verichit. Vor allem 
„sind die natiirlichen Verhăltnisse der Theiss ganz verschieden von jenen 
der Donau und besonders sind dort nicht jenc' ungehcuren Wassermen- 
'gen, wie sie die Donau mit sich fiihrt ; trotzdem hat aber: die allgemeine 
Nommission von Ingenicuren, die infolge .der Katastrophe von 1879 be- 
fragt wurdc, die Ansicht ausgesprochen, es miissten von ncucm cine Reihe 
von Seen, — cinige davon'“dicht bei Szegedin, — wieder geschaffen wer-
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den ;.ebenfalls infolge der Katastrophe von 1879 <les ingenieurs charges 

de travaux ont soin de ne pas condamner complttement les 

anciens lits, de les amenager autant que possible en d€- 

versoirs pour les crues et de deposer les dâblais provenant des 

coupures en dehor de lemprise des nouveaux lits. Ce sont d'ail- 

lcurs des precautions €lementaires et il est surprenant 

qu'elles.n'aient pas €tE€ toujours observees» (1). 

Die Kommission hat ferner die wirklichen Ursachen anerkannt, 

welche dort die viel grâsseren Steigungen als vorher, hervorgerufen haben: 

«Ce resultat doit €tre attribu6 pour une bonne part ă Pinfluence des 

coupures qui, en supriment certains emmagasinements deaux et en di- 

minuant la longueur du parcours, n'ont pu manquer de. contribuer dans 
une certaine mesure au rel&vement des crues» (2). 

Uberdies miissen wir noch in Betracht zichen, dass cine derartige 

Lăsung uns eine sehr ausgedehnte Oberflăche hinterlassen wiirde, die 
„nach: dem Riickgange des Wassers volistindig unfruchtbar, hăchstens fiir 

Weidenbestinde oder als Weideplitze verwendbar wiren. Wir wissen, 

dass in Ungarn von 1.600.000 ha ungefiihr 200.000 innerhalb der Deiche ! 

verbleiben, die nicht einmal zur Fischzucht mehr verwendet werden kân- 

'nen (3) und diese Flăche trifft dort nur aut einen Kanal von 453 km 

Linge; um wicviel grăsser wăre sie aber tei der rumânischen Donau, 

wo wW'r eine zehnmal grossere Wassermenge und eine .950 km., also fast 

das Doppelte betragende, Stromlinge haben? 

„... Wăre es also nicht angezeigter, dass wir, statt die Seen trocken zu 
'legen und einen 'fortlaufenden Deich, der eine so sehr ausgedehnte, aber 

unfruchtbare Fliche abschliesst, errichten, unsere Seen, die teils sehr 

produktiv, teils richtige natiirliche Sicherhcitsventile gegen das zu hohe 

Steigen des Wassers und gegen den Uberschwemmungen, sind, zu er- 
halten und zu verbessern ? 

Solchen: Vorschlăgen iiber die Trockenlegung der Seen miissen wir 

“mit den Worten LAPPARENT'Ss entgegentreten:- «dts lors il faut prendre 

garde d'entamer avec. les debordements une rivitre une lutte fatale- 

“ment condamnscă Pinsuccs(4)», oder wir widerholen die Worte BELGRAND'S 

(1) Siehe Annales des Ponts ct Chaussces, 10 Livraison 1899 Seite 
528—529. Note sur le Regime de la Theiss ct les digues de Szeged, |. c. Seite 
512, — Siehe auch V. Roşu: Austrocknungen und Kanalisierungen in Ungarn, Bu- 
karest 1906, Rumiănische Akademie, Verăfientlichungen des” Fond Adamachi, XVI. 

Seite 9 und 10, (Rumiinisch). 
(2) Siche:. „Annales des Ponts et Chauss6es, 10 Livraison ete. l. c. 

Scite 512. 

(3) Siche REPAssY: Die Wahrncimang der Înteressen der Fischerci, beim 
Wasserbau. Wien 1905. 

: (4) A. DE LAPPARENT. Gtologie. Scite 206.
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iiber die Deichbauten am Po: «ai voulu faire voir que, meme dans'un 
«pays oi lindiguement existe depuis vingt si&cles, oi la propricte en a 
«subi toutes les consequences, la vallee du P6, îl n'est pas bien d&montre 
«que les avantages soient plus grands que les inconvenients» (1). 

Aber nicht nur zur Zeit des Hochwassers, auch bei niedrigem Was- 
serstande haben unsere Seen dieselbe Wichtigkeit als Regulatoren des 
Wasserstandes der Donau. Die Seen speichern, wie wir gesehen haben, 
wăhrend des grossen Steigens tatsăchlich grosse Weassermengen auf; alle 
diese Mengen beginnen wiederum in den Strom zuriickzufliessen, sobald 
das Donauwasser zu fallen anfingt. Je mehr das Wasser sinkt, um so 
stiirker ist der Abfluss aus den Balten. Hiedurch helfen diese in dieser 
Zeit mit, der Donau mehr Wasser zu verschaffen, als der Strom selbst her- - 

- beibringt, das heisst das Niveau im Flusse auf einem hăheren Punkte zu er- 
halten, gerade venn das Wasser bis zum nicdrigsten Wasserstand făllt, Die 

„Seen tragen auf diese Weise zur Regulierung des Donau'vasserstandes 
und zur Erhaltung ciner guten und regelmiissigen Schiffahrtsstrasse viel 
Bei. Dass dem wircklich so ist, geht daraus hervor, dass man fiir andere 
Fliisse (2. B. Mississipi) zu diesem Zwecke vorgeschlagen und auch ausgefiihrt 
hat, auf kiinstliche Weise solche Scitenbecken zu schaffen, die das Wasser 
wăhrend des Anwachsens aufspeichern sollen um es hernach allmăhlich 
bei Tiefstand des Wassers wifler abzulassen. 

Es ist um so notwendiger auch von diesem Standpunkte aus unsere 
Seen zu erhalten, als bekanntlich heute în Ungarn, Osterreich, ctc. in 
den stromaufwiirts gelegenen Gebietsteilen cine Reihe von Kanalisations- 
Rektifizierungs- und 'Trockenlegungs-Arbeiten sowohl an der Donau, wie 
auch an ihren Nebenfiiissen ausgefihrt wurden; bei mehreren dieser Ne- 
benfliisse wurden alle [iriimmungen abgeschnitten und hiedurch wirkliche 
Kanăle geschaffen.' Die YWirlkung all dieser Rektifizierungen u. s. w. ist, 
dass das Wasser rascher ablăuft und dass wir an Stelle der gcringeren, aber 
langdauernden Steigens, das iwir friiher hatten, heute hăhere Steigungen, 
jedoch. von kiirzerer Dauer zu verzeichnen haben, wăhrend im Sommer cin 
viel stărkeres Sinken des Niveaus stattfindet.. Auch als cine Folge dieser 
Arbeiten, hatten wir bei uns im verflossenen Jahre (1908) hohe Friih- 
jahresfluten, aber von sehr kurzer Dauer, und im Herbste cin starkes 
Fallen des Donauniveaus, an cinigen Orten um 50 cm unter dem Mini- 
malwasserstand, also unter dem tiefsten bisher bekannten Stande. Die 
Sch'vierigkeiten, auf die în solchen Zeiten die Schiffahrt stâsst, und die 
daraus fiir den Handel und unsere Volkswirtschaft erwachsenden Schiden, 
sind bekannt. Wie wiirde es aber sein, wenn unsere Seen die immerbin 

  

(1) BELGRAND: Annales des Ponts et Chaussces, etc. angefuhrt nach P. GurL- 
LEMAIN: Rivitres et Canaux. Band I, Seite 241.
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einen" Wasseriiberschuss heranfiihren und zu jenen Zeiten ein hăheres 

Niveau dem Flusse erhalten, ausgetrocknet wiirden? 

Aus all dem geht klar hervor, dass unsere Seen sowohl vom 

Standpunkte der Verhinderung deriaus den Uberschwem- 

mungen entspringenden :Katastrophen, wie auch vom. Ge- 

sichtspunkte der Erhaltung ciner guten Schiffahrtstrasse 
zur Zeit ticfen Wasserstandes von grâsster Wichtighkeit— 

als wirkliche Regulatoren der Donau —sind und deshalb 

crhalten werden. miissen. | 

Ich glaube, dieses Kapitel nicht besser abschliessen zu k&nnen, als 

indem ich cine Stelle aus cinem .Bricfe des besten Kenners des Donau- 
-deltas, des Herrn Chef Ingenicurs Cu. IKOuL, des IKonsulenten der Eu- 

ropănischen Donaukommission, anfiihre, der wăhrend fast 40 Jahren die 

Ausfiihrung aller grossen, am Sulina-Arme und dessen Miindung vorge- 

'nommenen Arkciten projektiert und gelcitet hat. Diesen Brief richtete 

cr. aus dem Auslande infolge meiner Mitteilung an mich, dass eine Ge- 
sclischaft von Kapitalisten die Konzession făr dic 'Trockenlegung der Inun- 
dationsgebicte der Donau beantragt habe. Die betreffende Stelle lautet: 

«...... Uber die Trockenlegung des Innudationsgebietes der Donau 
habe ich seinerzcit auf Verlangen des Herrn GEXERAL PENCOVICI €inen 
Bericht gemacht. Jegliche Eindeichungsarbeiten sind naviga- 

tionsfeindlich und fir den Sulina-Arm absolut unzulăssig. 
«Nach einer Uberschwwemmung geht 3mal soviel: Was- 

ser aus der Sulinamiindung wie am Ceatal: hineinkomnt, 
und es ist ja nur dieses klare Grundwasser, welches die 
grosse Tiefe im Sulinahafen erhălt. Deicht man den Fluss 

cin, făllt die Tiefe im unteren Teile des Flusses auch auf 

20 Fuss wie beim Ceatal. 
«Bei Hoch'wasser wiirde der Strom . so -stark werden, 

dass er sehr gefăhrlich fiir die Schiffahrt wiirde und alle 

Kunstarbeiten wiirden cinfach fortgerissen werden.. Finis 

Polonia». 

Ş$: 3. Die wirtschuftliche Bedeutung der Donauseen. 

Nachdem im Vorhergehenden die grosse Bedeutung dargetan wor- 

den ist, ivelche die Donauscen durch ihren Einfluss sowohl auf hlima 

und Vegetation jener Gebiete, wie auch auf Steigen und Fallen der Do- 

nauwăsser  haben, und wir hicraus erkannt haben, welch grosses Interesse 

wir von jenen Standpunkten aus an deren Erhaltung haben, wollen wir 

nunmehr ihre Bedeutung vom .rein wirtschaftlichen Standpunkte aus be-
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trachten. Dabci untersuchen wir ob die Einwănde, dass die Seen! nicht 
rentabel genug wâren und deshalb trockengelegt und in Ackerflăchen 

"verwandelt werden miissen, wenigstens cinigermassen berechtigt wâren 
und ob sic bei der Aufstellung von Meliorationsprojekten fiir das Uber- 
schwemmungsgcbiet der Donau beacht:t zu werden verdienen.. 

Gehen wir hicrauf genauer cin, so schen wir, dass die grossen per- 
manenten Seen der Donau auch von diesem Gesichtspunkte aus tatsăchlich 
cine grosse Bedeutung haben. Der dirckte oder indirekte Nutzen, den 
sie sowohlder Privatwirtschaft — durch die den Eigentiimern zuflies- 
secnden bedcutenden Einkiinfte — als auch der Volkswirtschaft — 
durch die Rolle, die sic in der Nationalproduktion spielen und den Einfluss 
den sic auf andere Produktionszweige ausiiben — ist so gross, dase cr 
zweifelsohne nicmals dauernd ausgeglichen werden kânnte durch den 
Nutzen den diese Flăchen nur als Ackertoden geben wiirden. 

Was dic Privatwirtschaft bctrifit, wurde bercits îm I]. Kapitel 
zur Geniige dargetan, dase unsere Scen in Bezug auf Fischerei einen 
Ertrag licfern, der die Produktion aller hnlichen Fischereien Europas 
weit iibertrifft. | 

Diese Produktion kânnte jedoch, durch spezielle Arbciten behufs 
Einrichtung der Scen und Erleichterung îhrer regelmiissigen Wassers- 
<peisung, noch bedeutend gesteigert werden. Dic Art und Woeise, wie die 
Gtischerei in cinigen in.cigener Regie bevirtschafteten. Staatsbalten sich 
entwickelte, und der Erfolg, den cinige klcine Arbeiten beziiglich der Er- 
hâhung der Produlktion hatten, zeigen uns, welcher Entwicklung dieser 
Productionszweig in Zukunft noch făhig ist. Das andauernde Anwachsen 
der 'Einkiinfte aus den im Eigenbetricb ausgebeuteten Staats-Fischereien, 
von 740.000 L.ci auf iiber 5.000.000 L.ei jăhrlich, bestătigt auch die grossen 
latenten Reichtiimer, die in unsern Donausccen ruhen und nur darauf warten 
von uns immer mehr. wachgerufen und zur stetigen Entfaltung gebracht 
zu werden, 

* Ubrigens ist es auch sehr natiirlich dass es sich so verhalt. Wir brau- 
chen nur cinen Vergleich zwischen den Produltionsbedingungen unserer 
Fischercien und jenen âhnlicher Fischercien im Auslande zu ziehen, um 
gleich die Uberlegenheit unserer Seen zu bemerken. - 

Bekanntlich hat die Karpfenzucht in “Teichen in Deutschland, Os- 
terreich, Holland, Italicn u. s.:w. eine solche Entwicklung genommen, 
wie vor cinigen Jahren noch kaum vorauszusehen war. Sic wurde cin 
Zweig der Landwirtschaft .und zwar einer. der rentabelsten ; ganze Gii- 
ter, wie z. B. Wittingau in Băhmen mit ctwa 6900 ha, Lipsa în Sachsen u. 
s. w. wurden în kiinstliche Seen ungewandelt, um dort die Karpfenzucht 
zu bctreiben. Dic Besitzer jener Giiter finden, dass der Karpfen ihnen 
cin grsseres- Einlommen sichert, als dic- beste Weizenernte auf diesen
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Terrains. .Ferner werden ganze I.andstriche auf jenen Giitern. mit Mais, 

].upine etc. . bebaut, die nicht dem Verkaufe unterstellt, sondern zur 
Ernăhrung der Karpfen în jenen Teichen verwendet werden; dies ge- 
„schieht wiederum, weil die Besitzer jener Giiter finden dass. der aus 
der kiinstlichen Ernâhrung der Fische sich ergebende Vorteil grăsser îst, 
als der Nutzen aus dem Verkaufe der Cerealien. 

Die Fischzucht ist also dort..mit grossen Auslagen 'verbunden: Ein 
_grosses Kapital wird fir die Erdarbciten zur Herstellung der Teiche, der 
Deichbauten, YVehre, Wasserregulierungen u. s. :v. verweridet; die jăhr- 
lichen Auslagen fiir die Unterhaltung dieser Einrichtungen, fiir den Be- 
trieb: der Fischzucht, fiir hsheres Dienstpersonal, fir Arbeiter u. s, f., die 

Unkosten fiir Fischnahrung und. Ubervwinterung der Fische în cigenen 
Bassins, die Auslagen beim Fischfang, etc., sind sehr gross. Und trotzdem 
finden die Besitzer cine bessere Rentabilităt in der Verwertung dieser 
Terraius zu Fischzuchtzwecken als zu Getreidekulturen. 

Nichts .von alledem in unsern Donauseen! Was dort grosse Kosten 
verursacht, haben wir von der Natur fix und fertig; wir brauchen nichts 

fiir Anlage von Kunstteichen auszugeben, da wir natiirliche Wasserbecken 
haben; hăchstens dass wir fiir ihre bessere Einrichtung noch. Auslagen 
haben werden, um sie rationeller und intensiver bewirtschaften zu kănnen. 

Die Produktionsspesen beschrănken sich bei uns nur auf Reinigung der 

anile und Absperren der Teiche, und diese Auslagen sind verhâltniss- 

măssig klein. Alle andern Arbeiten fiihrt die Natur allein aus; sie iiber- 

schwemmt das Baltagebiet regelmăssig, sie bringt die - Reproduktoren 

(Zuchtfische) herbei, sie trocknet im Herbste grosse Flăchen der Balta 
aus, damit sie im Winter gut ausfriert und sich dadurch die Qualităt des 
Erdbodens verbessert, etc. Die alleinige grosse Ausgabe, die wir haben, 

ist das Einsammeln des Ernteergebnisses, nămlich der Fischfang. 

Wir brauchen ferner die Fische nicht lkiinstlich zu ernăhren, da 

unsere von der Donau regelmăssig mit frischem XVasser versehenen Seen 

cine so rcichliche natiirliche Nahrung auf veisen, dass die Fische sich hier 

viel rascher entwiclkeln, als selbst in liinstlichenTeichen mit der intensiv- 

sten Fischzucht, Unsere einzige Sorge muss nur die sein, măglichst rationell 
zu bewirtschaften und eine Reihe von Normen zu beobachten, welche eine 

Steigerung der Produktion und ihre fortschreitende Verbesserung sichert., 

Wenn auch die Produktionskosten bei uns gering sind,— sie betragen 

„bei den staatlichen Fischereien nicht einmal 9%/,. des Finkommens (1) — 

so sind doch die Produkte von allererster Giite: -Der Donaukarpfen und 

(1) In diesen Auslagen sind die bei uns sehr grossen Unkostenyder jâhrlichen 

Ernte, d. i. des Fischfanges in den Balten, nicht mit cinbepritfen. Bei uns erhalten 

die Fischer fiir den Fischfang in den, Balten den Gegenwert eines Teiles der Brutto-
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Zander iibertriltt an Geschmacl: die in kiinstlichen Fischteichen Bshmens, 
Schlesiens, Galiziens u. s. :v. gezogenen—wenn diese auch noch so schnell- 
wiichsig sind —bei weitem. | 

„Unsere Seen wcisen somit vom Standpunkte der Fischzucht die 
idealsten Verhiiltnisse, die nur jemand wiinschen kann, auf; sie vermâgen 
mit sehr geringen Kosten sehr grosse Mengen, eines auf dem Markte 
schr gesuchten und jeder Konkurrenz widerstehenden Produktes von aller- 
erster Giite hervorzubringen. Aber nicht nur vom Standpunhkte der Pro- 
duktionsweise, sondern auch hinsichtlich der Betriebsbedingungen sind 
die Donauseen der bequemste Besitz, den man haben kann. Hier benă- 
tigt der Eigentiimer oder Păchter tatsăchlich nur sehr geringes Betriebs- 
lkapital, da er schon am ersten Tage Fische zu Markte bringen kann 
und aus dem tăglichen Verkaufe das fiir die F iihrung der Wirtschaft 
nătige Geld einkassieren lkann. 

Ebenso riskiert, der Eigentiimer hier, im Gegensatze zur Landwirt- 
schaft, niemals, sein Kapital zu verlieren; er kann weniger ge vinnen oder 
in einem schlechteren Jahre einen Teil des erhofften Gevinnes verlieren, 
aus sciner Tasche jedoch geht ihm niemals ctwas verloren, hăchstens in 
dem Falle, dass er Pachter ist und cine hohe Pachtsumme bezabhlt. 

Uberdies sind schlechte Jahre fiir die Baltafischereien sehr selten — 
rie ja schon im II. Kapitel ausgefiihrt wurde, dass dies im Domănium Braila 

- B. innerhalb 15 jahren kaum einmal cingetreten ist: — und selbst dann 
kann nicht von Verlust die Rede scin (da alle Produltionsspesen aus dem 
Uberschuss gedeckt werden), sondern nur von cinem kleinerem Ge:vinn 
d. h. von einer mindereren Rentierung der Bodenfliiche die von diesen 
Fischereien cingenommen wird ; ausserdem bringen auch diese Jahre da- 
durch cinen Ausgleich, dass die infolge der 'Trockenheit vom Wasser 
nicht bedeckten Flichen alsdann als Weideplitze beniitzt werden und 
so immerhin cinigen Einkommen abwerfen. 

Vom privatwirtschaftlichen Standpunkt aus also haben 
sonach die Donauscen als Fischereiplitze cine sehr grosse Bedeutung. 
Sie. bilden. cine grosse, kiinftighin noch betrăchtlich entwicklungsfihige 
Quelle des Reichtums.. In ihrem jetzigen Zustand sind sie 
ein sehr. rentabler Besitz, der mit sehr geringen Betriebs- 
kosten und ohne irgend welches Risiko ihren Eigentiimern 
bedeutende, sichere und stetig anwachsende Einkinfte 

Produktion, der zwischen 250%, und 75%, schwankt. Diese Auslagen sind im Ver- 
hăltnisse zu andern Lândern und im Vergleich zu den Arbeitspreisen anderer Tă- 
tigkeitszweige bei uns im Lande sehr hoch. Sie kânnen jedoch bedeutend herab- 
gesetzt werden, wenn die Gewiăsser cinmal besser repuliert sind, so dass wir im 
Herbste, wenn die Seen abgefischt werden das Wasser ablassen k&nnen, ihr Niveau 
tiefer stellen und so die Fische leichter fangen kănnen.
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verschafft. Sie stehen also sowohl durch ihrer Produktions- 

weisc, wie auch durch der Sicherheit und Gleichmissighkeit 

ihrer Rentabilităt viel hâher als jeder Zweig der land- 

wirtschaft. 

Da die Dinge so stehen, ist es sicher auch von diesem Gesichts- 

punkte aus cin Irrtum wenn bchauptet wird, unsere Donauseen miissten 

trockengelegt und in Ackerflichen verwandelt werden, Dies hiesse cine 

Henne schlachten, die goldne Fizr legt. Wenn sich in Deutschland, 

Bâhmen, etc. trotz der hohen Bodenpreise rentiert grosse Flăchen land- 

wirtschaftlichen Bodens mit teucren Spesen in Fischteiche umzu'vandeln, 

wăre cs da nicht cin Verbrechen, wenn wir auch nur cinen Augenblick 

daran denken wiirden, cine solche Quelle des Reichtums zu zerstăren, da 

uns doch die Natur die denkbar besten Teichen fertig darbietet, fiir welche 

wir fast gar kcine Produktionsspesen haben, dic uns aber an Produktion 
die bestmăgliche Qualitit gibt? ” 

Die permanenten Donau-Seen miissen also erhalten und 

so eingerichtet werden dass sie immerproduktiver werden, 

denn sie bilden eine der Hauptreserven des Reichtums 

dieses Landes. | 
. 

„* * 

Aber nicht blos vom Standpunkte der Privatvirtchaft— durch die be- 

deutenden Einliinfte die die Donauseen ihren Besitzern bringen kânnen — 
sondern auch vom allgemeineren Standpunkt der Volks- 
wirtschaft ist ihre Bedeutung eine sehr grosse. 

Unsere Donaubalten sind vor allen sehr produktiv und erbringen si- 
chere und stetig sich mehrende Einkiinfte, da ist ausser allem Ziwveifel, dass 
sie dadurch auch fiir die Nationalilonomie des Landes von sehr grosser 
Wichtigkeit sind, denn sie tragen deshalb auch zur Erhshung der allge- 

meinen Produlstion des Landes und des nationalen Reichtums bei. 

Dadurch, dass die Donauseen zum grăssten Teile dem Staate ge- 
hăren, gewinnen sie noch mehr an Bedeutung, da der Staat cine betriicht- 

liche Einnahme hat, die von Jahr zu Jahr în bemerkbarer Weisc steigt 

und nicht auf Rechnung der der Bevălkerung auferlegten 

Steuern kommt, sondern aus der Steigerung der natiirlichen 

Produktionskrăfte des Landes erwăchst. Nach einer Tătigkeit 

„von nur 14 Jahren nehmen die Einkiinfte aus den Balten heute bereits den 

zweiten Platz unter den Einnahmen der Staatsdomănen ein; sic ergeben 

sich einzig und allein aus dem Verkauf des Jahresergeb- 

nisses, das die wirkliche Produktion jedes einzelnen Jahres 

darstellt, sind aber nicht durch Inauspruchnahme des 

Fonds oder Skontierung aufspătere Einnahmen erzielt, wie
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dies bei andern Zweigen, so z. B. beim Petroleum, bei! Waldungen 
„u. s. w., geschah. 

Die Finkiintte unserer Fischereien, die durch ErhGhung der Pro- 
duktionskrăfte unseres Bodens in Verbindung mit dem Segnungen der 
Donauiiberschwemmungen herkommen, sind noch ciner sehr grossen 
Entwicklung fihig und sichern als solche dem. Staate auch in Zukunft 
cine wichtige Einnahmsquelle. 

Die Tatsache, dass bei der Fischerei schlechte Jahrginge selten sind 
und dass auch diese durch spezielle technische Arbeiten fast vollstândig 
ausgeschaltet werden kânnen — wăhrend bei der Landwirtschaft auf 5 
Jahre wenigstens ein schlechtes, bei der Industrie nach cinigen Jahren des 
Aufschivungs cinige Jahre der Krisis zu rechnen sind — gewâhrt . dem 
Staate cine noch grossere Sicherheit, da er auf diese bescheidenen, aber 
sicheren Einnahmen unter allen Umstânden rechnen darf. 

Von noch grosserer Wichtigkeit fir die allgemeine Volkswirtschaft 
sind unsere Seen aber hinsichtlich ihrer Produktionweise. Bekanntlich 
haben wir trotz aller bis jetzt “gemachten grossen Anstrengungen ver- 
schiedene Produktionszweige in unserm L-ande zu schaffen, immer. noch 
andauernd cine cinseitige Getreideproduktion. Ungliickicher veise stimmt 
nicht cinmal das  fiir Rumănien geprigte banale Wort <ein eminentes 
landwirtschaftliches Tand», mit den Tatsachen vollstindig iiberein, denn 
î Ziveige der .andwirtschaft, fir welche die ausgezeichnetsten na- 
tiirlichen Vorbedingungen gegeben sind, stehen noch nicht auf der richtigen 
H5he: die Viehzucht, die Hauptergânzung der Land virtschatt im engeren 
Sinne, ist wegen Mangel an Absatzgebieten noch sehr weit -zuriick ; die 
von der Reblaus zerstorten Weingărten sind noch nicht vollstândig wie- 

dergepflanzt, Obstbaumzucht und Gărtnerei sind noch. in schr primiti- 

vem Zustande und von den Wăldern wissen wir, was aus ihnen infolge 
der barbarischen Ausveutung in den letzten Jahren. geworden ist. 

Andrerscits licgen die Anfinge der mit schweren Opfern geschaf- 
fenen Industrie noch in den Windeln und fordern noch viele, von un- 
serer Bevălkerung nur schwer zu bringende -Opfer, bis sie unserer Na- 
tionalSkonomie wirklichen Nutzen cinbringen. Die Petroleumindustrie, in 
welche vor weniger Jahren so grosse Hoffnungen gesetzt wurden, und die 
dem Staate so viele Opfer auferlegt hat, scheint auch in cine etwas beun- 
ruhigende Phase cingetreten zu sein und stellt jedenfalis cinen beschriinkten 
Reichtum vor, der friiher oder sptiter einmal ganz zu verschwinden be- 
stimmt ist. 

Die einzigen wirklichen und permanenten Reichtii- 
mer, die wir besitzen, sind und bleiben: Dic Natur — das 
heisst in erster Reihe unser Boden—und die Arbeitskraft 
unscres Volkes; dicse miissen wir also vor allem uns bemiihen so
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viel als mâglich zu entwickeln und Nutzbar zu machen und zwar in jeder 
verwendbaren Form. 

Dic Art und Weise aber, wie -wir diese zwei Quellen des Reich- 
tums unseres Landes heutzutage nutzbar machen, nămlich durch einscitige 
Getreideproduktion, ist nicht die praktischste, denn sie fiihrt der Natio- 

nalOkonomie nicht den wirklichen Nutzen der măglich wăre zu und ge- 
wăhrt uns” auch nicht die nâtige Sicherheit. 

In' der Tat wissen wir, dass unsere Getreideproduktion,! die in so 
grossem. Massstabe betrieben wird, in: gewissen ' Jahren sehr rentabel 
sein lkann; der Ausfall der Ernte schwankt jedoch sehr, da die Pro- 
dulktion von cinigen Faktoren abhângig ist, die unsere Krăfte nicht zu 
beeinflussen im Stande sind. Die hăufigen Diirren, unter welchen sie 
sehr viel zu leiden hat, bevirken, dass wir alle 5 Jahre mindestens ein- 

mal cin landwirtschaftlich. schlechtes Jahr haben, und dies erschiittert 
unsern gesamten wirtschaftlichen Organismus derart, dass daraus fiir das 
ganze Land eine wirkliche IKalamităt wird ; Jahre wie 1899, 1904 usw. 
sind in aller Gedăchtnis und nur mit Schrecken denken wir daran, dass 

sie sich jederzeit wiederholen kănnen. 

"Unsere Pflicht ist daher, mâglichst  viele neue Produltionsquellen 

zu eriffnen und zu entwickeln, die gleichmăssiger und auf jedem Fall 

von Regen und Diirre unabhingiger sind, oder deren schlechte Jahr- 

ginge wenigstens nicht mit den schlechten ackerbaulichen Jahren zusam- 

menfallen ;. auf diese Woeise werden wir einen Ausgleich herbeifiihren, 

der uns auch în Zciten der Krisis Geld ins J-and bringt. 

Andrerseits beschăftigt der Getreidebau unsere L.andbevălkerung 

nur wăhrend “weniger Monate - des Jahres, die îibrige Zeit. ist sie fast 

ohne Beschiiftigung. Welch grosses Kapit.1 auf diese Weise unserer Na- 

tionalokonomie verloren geht, und welch schlechte moralische YWirkungen 

hieraus fir die Bevălkerung entspringen konnen, glaube ich nicht erst 

erwăhnen zu miissen. 

Auch aus diesem Gesichtspunkte ergibt sich' fiir uns die Nothwen- 

digkeit, eine Rcihe von neuem Produktionszweigen zu entwickeln zu 

suchen, die unserer  Bevilkerung eine mehr konstante Beschiftigung ge- 

ben oder ihr mindestens fiir die Zeit des Stillstands | der Feldarbeit Ge- 

winn sichert. 
Diesen beiden Bediirfnissen geniigen unsere Donauscen mit ihren 

„ Fischerein vollstiindig. Wie' wir bereits gesehen haben, ist hier die Pro- 

dultion viel konstanter, îhr Ertrag hăngt nicht so sehr von Niederschlă- 

gen und Dirre ab, wie der Ackerbau; wirkliche IKrisen im wahren 

Sinne des Wortes sind bei der' Fischerei. fast ausgeschlossen, und die 

Bevălkerung findet das ganze Jahr hindurch nutzbringende Beschăfti- 

gung. Wer unsere Fischerdărfer in der Dobrudscha lkennen gelernt hat,
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konnte sich von dem im Verhiiltniss zur iibrigen Bevăllierung des Lan- 
des sehr guten materiellen Stand ihrer Be vohner iiberzcugen. 

Den eklatantesten Beweis fiir die nationalikonomische Bedeutung 
unserer Fischereien erbrachten die Jahren 1899 und 1904, als die Krisis 
im Lande so. gross war, dass nicht cinmal die staatlichen Steuern cin- 
gezogen werden konnten; damals waren die-YVirkungen der Krisis nur in 
den Fischereigebieten nicht fiihlbar, und die Fischer zahlten ihre Abgaben 
gegen den Staat mit derselben Regelmăssigkeit wie zu Zeiten des Uber- 
flusses. Wic aus den V. erăftentlichungen des Finanzministeritims iiber den 
Sftentlichen Staatsschatz hervorgeht, waren damals die cinzigen Einkiinfte, 
die vollstăândig cinkassiert werden konnten und die auch noch betriicht- 
liche Uberschiisse abwarfen, die beim Abschnitt «<Balten und Fischfang» 
cingctragenen. 

Anzunehmen, dass durch weitere Entwicklung der Fischerei cine 
-Uberproduktion geschaffen wiirde, wire cbenfalls cin Fehler, da die Ab- 
satzgebiete fir dice Fische viel sicherer sind und die Konkurrenz viel 
geringer ist als bei Getreide. Der Wert der Fische ist in letzter Zeit auf 
den Weltmiirkten um so mehr în die H5he gegangen, als cinerscits der 
-Weltverbrauch înfolge . der Ausdehnung des Eisenbahnnctzes und der 
Vervollkommung der Transportmittel gesticgen, anderscits die Produk- 
tion infolge der Austrocknung von Teichgebieten und Seen und infolge 
dâ Flussregulierungen im Abendlande heruntergegangen ist. Aus diesen 
Griinden ist unseren Fischereien- in der Zukunft eine noch grussere Be- 
„deutung vorbehalten. Ea 

| Aus all dem ist folgendes zu erschen: Unsere zu Fischerei- 
und Fischzuchtzwecken verwendeten Balten bilden cine 
Quelle 'des Reichtums, dic' die Produktienkrăfte des Bo- 
-dens und dice Arbeitskraft der sich mit ihr befassenden 
Bevălkerung besser und rationeller ausniitzt. Sie crge- 
ben cinen von Regen und Diirre unabhingigen Ertrag, mit 
sicheren Absatzgebieten auf dem Weltmarkte, tragen 
'hierdurch dazu bei, die aus den Folgen landwirtschaft- 
lich schlechter Jahre entstandenen Krisen auszuglci- 
„chen. Der Bevălketung jener Gegenden bicten sic Ge- 
legenheit zu Arbeit und Verdienst und somit zu: mate- 
riellem Wohlstand und sichern dem Staate gleichmăssige, 
weiterer Entwicklung făhige Einkiinfte, auf die in land- 
'Wirtschaftlich schlechten Jahren ebenso gerechnet werden 
kann, wie în guten. a 

“Ich glaube hiemit dic grosse Bedcutung :unscrer "Seen als Fi- 
schereien fir die allgemeine Landesikonomie geniigend gekennzeichnet 
zu haben. "Die Tatsache, dass zahlreiche Sonderindustrien neben dicsem
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Zveige entstehena und sich entwickeln, dass dadurch einer grossen Zahl 

von Menschen gewinnbringende Beschăftigung gegeben und cine Menge 

von Rohprodukten des'Landes -verivendet werden, hebt die wirtschaft- 

liche Bedcutung unserer Seen nur noch mehr. Îch will nur an die 

Fischkonservenindustrie, die "Herstelluing der Fischerciwerkzeuge,: Fabri- . 

kation 'der Transportkârbe,: der Binsenmatten, Blechgefăsse und Ver- 

packungsmaterialien, den “Bau -von Barken und 'Transportschiffen, die 
Seilfabrikation, etc., wie auch an dem ganzen Handel, der sich mit den 

Produkten der Fischerei beschăftigt, erinhern; all "diese haben sich lang- 

sam . entwickelt und schreiten hcute.in glcichem Schritte mit dem Pro- 

ductionszveig » dem sie ihr Dascin verdanken, vorwărts. 

* 
ka 

“Ich” darf dieses Kapitel nicht schliessen, ohne cines andern grossen 

Nutzens zu -gedenken, den unsere Baltea in der Zulkunft unserer National- 

'Vkonomie und besonders der landwirtschaft jener Gegenden zu bringen 

bestimmt sind, nămiich der Aufgabe der Seen als W asserreser- 

voire fiir die Landwirtschaft'und zur Bewăsserung. 

" Da die Donauscen wâhrend der Uberschiwemmungen grosse Quan- 

tităten Wasser aufspeichern, kinnen sie zur Sommerszeit: als Reservoire 

dienen, aus welchen die Bewisserung fiir die benachbarten Felder ab- 

geleitet werden kann — wie dies iibrigens in kleinen Massstabe bei den 

zahlreichen Gărtnereien und Gemiisepflanzungen geschieht, welche von 

Giirtnern und bulgarischen Gemiisebauern an den Ufern unserer. Balten 

angelegt werden und den Wert dicser Grundstiicke betrichtlich gestei- 

-gert haben (Fig. 95). 
Auf diese Art werden wir in den Stand gesctzt, ausgedehnte Flă- 

chen der Donaucbene, wie auch cingedeichte Lindereien ihres Uber- 

-schwemmungegebietes vor Diirre 'zu bewahren. Ohne die Bewăsserung 

dieser iiberschwemmbaren Lăndereien ist keine auch noch so solide Ein- 

deichungsarbeit als eine geniigende Mclioration anzusehen, auch kănnten 

„hier die Ergebnisse der Landwirtschaft niemals derart sein, wie Wir: zu 

hoffen berechtigt wăren. 

Mittels dieser Bewisscrungen vermâgen wir hier i in der Donaucbene, 

wo die jăhrlich niedergchende Regenmenge kaum 400 mm bctriigt, 

Gărtnereien und aller Art von” Kulturen, ebenso kiinstliche YViesen, die 

„eine grossere Entwicklung der Viehzucht erlauben, u. s.w. anzulegen. 

| - Andrerscits aber gestatten sie uns. die Einfihrung i im grossen Stile, 

von ncuen sehr nutzbringenden Kulturpflanzen, insbesonders die der 

Reiskultur. Die Reiskultur in Verbindung mit der Karpfen- und Schleihen- 

zucht wird in diesen Gebieten sicherlich ausgezeichnete Resultate zeitigen. 

Da ich hierauf jedoch im" năchsten Kapitel, in welchem dic Art der Me-
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lioration unscrer iiberschwemmbaren 'Terrainis besprochen wird năher cin- 
gehen will, begniige ich micli damit hier darâuf nur hinzuwcisen, uni 

" dadureh die grosse Bedcutung crsichtlich zu machen,  welche unsere 
Donauscen auch von diesem  Gesichtspuniite aus habeni: 

Aus all dem im Vorhergehenden Gesagten war, wi6 ich glatibe, 
dic grossc Bedeutung, die unsere Donauseen sowohl vom Privativirtschaft- 
lichen als auch vom allgemeinem volkswirtschaftlichen Staridpunkt aus 
haben, deutlich zu erschen, so dase wir. „Wiirdigen kOnnten velch grosses 

  

    

  

Fig. 95. Bewiisscrungsrad einer Giirtnerei am Ufer cincs Sees. 

Interesse *wir an ihrer Erhaltung und an ihrer spezclen Zi cclentsprechenden 
IQnrichtung haben. Die dirckten und indirekten Vorteile, die sie uns ge- 
wăhren, sind auch von diesen Gesichtspunkten' aus von der griăssten Be- 
deutung und kânnten niemals durch die unvergleiclilich kleineren auis- 
geglichen werden, die sie! uns. cinbrăchten, wenn ivir die Donausecn 
trocken legen und in Ackerfiăchen. ver: vandeln wiirden. i 

A 

Ş +. Die Donauseen und die dffentliche Gesundheit, 

"Im vorigen a Paragtaphen Jernten : ir die Rolle kennen, die dic Donau- 
seen im allgemeinen Haushalte der Natur, und welch grosses Interesse 
wir von diesem Gesichtspunkte aus an ihrer Erhaltung haben. Nichts- 
destoweniger wird von Scite mehrerer Ărzte cin systematischer Kampf 
zu făunsten der 'Trockenlegung der Seen mit der Begriindung gcfiihrt, 
dass die Balten die Ursache 'der Malaria scien, dic unsere “Bevălkerung 
so hart mitnimmt, ihren Organismus schiwăicht und sie fiir alle mâglichen 
andern Krankheiten empfânglich macht. Diese soobl auf wissenschaft- 
lichen Kongressen, wie auch im. Parlament und in Sffentlichen Ver- 
sammlungen verbreitete Idee hat nun bercits tiefe Wurzeln în unscrer 
offentlichen Meinung zu fassen begonnen, und heute fincen sich wenige 
Menschen, welche nicht iberzeugt wăren,; dass die Donauscen tatsăchlich 
die Ursache der Malaria sind und folglich trockengelegt werden miissen.
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Um diese schiidlich-irrige Ansicht cin fir allemal auszurotten, wol- 

len wir in volistăndig objektiver Weise dicse Frage priifen und untersu- 

chen, ob der der ăffentlichen Gesundheit von den Donausecn zugefiigte 

Schaden wirklich so gross ist, wie geglaubt wird, ob es nicht andere 

vicl praktischere .Mittel zur Behebung dieses Ubels' gibt, die vom Lande 

nicht ein so grosses Opfer fordern, und ob schliesslich durch das Aus- 

trocknen der so 'productiven und notwendigen Donauscen nicht der . 

Sffentlichen Gesundheit noch grăsserer Schaden zugcefiigt wiirde. 

Eine Aufklărung dieser Frage von Grund auf ist um so notwen- 

diger, als wir bei den bereits begonnenen Arbeiten fiir die Nutzbar- 

machung und bessere Verwertung der Uberschwemmungsgebicte der 

Donau neben den wirtschafilichen Interessen auch jene der Volkshygiene 

keinen Augenblick aus den Augen verlieren. diirfen. 

“Bekanntlich war man. bis in die jiingste Zeit allgemein der Ansicht, 

dass das Sumpfieber oder die Malaria von «Emanationen> der Auen 

und Siimpfe herriihrt, dass organische Stoffe dieser Teiche, die in Ver- 

wesung iibergehen <Miasmen» erzeugen, welche dice L.uft verderben und 

die an den Ufern wohnenden Menschen vergilten ; aus diesem Grunde 

wurde diese Krankheit auch «<Paludismus» genannt. 

Erst im Jahre 1880 entdeckte der franzăsische Militărarzt LAVERAN, 

der damals in Algier wirkte, im Menschenbluie den die Malaria erzeu- 

genden Parasiten ; es war dies cine kleine Protozoenart aus der Nlasse 

der Sporozoen, der Ordnung der Haemosporiden, die spăter Plas- 

modium malariae genannt 'vurde. Wie dieser Parasit in 'das Blut des 
Menschen gelangte, wusste man noch nicht; erst im Jahre 1897 gelang 

es dem Major Ross im indischen Dienste der englischen Armee, în 

ciner Miicke der Gattung Anopheles einen Malariaparasiten zu entdek- . 

ken ; seine Untersuchungen und besonders jene des beriihmten italieni- 

schen Zoologen Gnassi fiihrten in kurzer Zeit zur genauen Kenntnis der 
ganzen J.ebensgeschichte dieses Pa:asiten (1). 

Heute wissen wir, dass diese Aliicke der Zwischenwirt des Malaria- 

. parasiten ist, dass sie durch Einsaugen des Menschenblutes auch gleich- 

zeitig den Malariaparasiten in ihrem Magen aufnimmt, dass dieser sich 

dort auf geschlechtlichem Yege so rasch vermehrt, dass im Magen einer 

“einzigen Miicke an 500 Parasiten aufgefunden wurden, dass er von hier 
durch die Magenwiânde in den Leibeshâhle eindringt und von da durch 

das Blut bis zu den Speicheldriisen der Stechmiicke geleitet wird. Sticht 

die Miicke nun einen Menschen, so fiihrt sie in dessen Blut mit seinem 

(1) Nicht alle Arten von Miicken sind Trăger der Malariaparasiten. Die ge- 
w&hnliche Miicke, Culex fipieus, die in unserem Baltagebiete viel hăufiger vor- 
kommt, als 4nopheles, und mit diescr ăusserlich im allgemeinen sehr viei Aehnlich- 

keit hat, ist, was Malaria anbelangt, ganz ungefâhrlich.
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Speichel auch  etliche :50 Malariaparasiten ein, die 'jetzt die Form ling-. 
licher Spindeln mit spitzen Kpfen angenommen haben. Einmal in den 
"Blutkreislauf des Menschen cingetreten, setzt sich jede Spore in cinem 
rothen Blutkorperchen fest, wăchst dort heran und vermehrt sich auf 
ungeschlechtlichem Wege jede in mcehrere Stiicke. Das Blutkărperchen 
Wird dabei vernichtet, und jede Spore dringt nun ihrerseits in cin neuen * 
rotes Blutkărperchen cin, vermehrt sich wieder auf ungeschlechtlichem 
Wege, und so weiter, bis das Blut des Menschen mit Millionen solcher 
Parasiten erfiillt ist. Einige hiervon nehmen wiederum geschlechtliche 
Form an, d. h. werden miinnliche oder weibliche Zellen, die von der 
Stechmiicke wieder aufgesogen werden, in ihren Magen cindringen wo 
sie sich befruchten u. s. w. Der weitere Vorgang vollzieht sich nun 
genau in der oben angegebenen Weise wieder. | 
„Die Miickenart Anopheles ist also der Vermittler der Krankheit 

von cinem Menschen zum andern ; der hieraus zu folgernde Schluss 
War sehr rasch gefunden: Wollen wir die Malaria bekimpfen, so miissen 
wir die Stechmiicke ausrotten, und ihr Dasein durch Trockenlegung der 
Gewiisser unmoglich machen, da doch die Larven und Nymphen in den 
Scen sich aufhalten. | 

Da es jedoch, wie bei uns auch in andern Lândern cine Unmig- 
lichkeit war, alle Gewiisser trocken zulegen, und da in. den meisten Ge- 
g(hden, wo solche Trockenlegungen durchgefiihrt wurden, die Stech- 
miicken zum grâssten Teil auch weiterhin dort ihr Dasein fihrten und 

-zu ihrer Vermehrung hinreichend Wasser vorfanden, sah man sich ge- 
n5tigt, auf andere Mittel zur Vernichtung oder wenigstens zur Unschăd- 
lichmachung der Miicken zu denken. N 

Hiezu war aber eine vicl bessere Kenntnis der Lebensweise der 
Stechmiicken Vorbedingung ; man musste genau wissen, wo und wic sic 
leben, wie sie sich vermehren, wovon sie sich nâhren, wic die Larven 
und Nymphen leben, welches die Ent'vicklungszeit jeder Form ist, wie 
sie iiberwintern, welche Feinde sie und ihre Entwicklungsformen haben u.a. 

Vom Jahre 1897 bis heute haben sich die tiichtigsten Zoologen 
und. Medizincr mit dieser Frage befasst und heute kânnen wir behaup- 
ten,: dass uns das Jeben der Stechmiicke bis in die kleinsten Einzel- 
heiten bekannt ist. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen haben in 
cinige sehr wichtige Eigentiimlichkeiten der Lebensweise der Miicke, Licht 
gebracht, -die ganz neue YWege zur Bekămpfung dieser Insekten gcăffnet 
und das Verlassen vieler. der alten Methoden bewirkt haben. 

VVir wissen heute mit Bestimmthceit, dass. Anopheles in allen Re- 
gionen, sowohl in den Siimpfen wie auch im Gebirge vorkommt; ja selbst în 
der Arktis und Antarktis wurde sie gefunden und Stephens und Cristopher 

Anuarul Instit, Geologie al României, Pol. IV, Fasc. II, i 13
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berichten, dass sie sie im Himalayagebirge bei einer HShe von. 13, 000 

Fuss angetroffen . haben. 
Wir wissen ferner, dass sie zum Ablegen ihrer Eier nicht die gros- 

sen und ticfen Scen mit grossem Wasserspiegel aufsuchen, sondern Siimpfe 

und kleine: Morastpfiitzen vorzichen, wo das Wasser ganz stagniert und 

“auch nicht der leiseste Windhauch Wellen erzeugen kann. Ja noch mchr, 
Regenwasserlachen, Kloaken, Brunnen, Zisternen, WWasserfăsser dienen 

ihnen vorziiglich als Plătze, wo sie ihre Eier ablegen. Dr Howanv (1) 
crzăhlt, dass er aus cinem Fass mit abgestandenem Regenwasser 36.369 

Larven, Nymphen und Eier der Anopheles gezogen habe. Im Garten des 

" Naturhistorischen Muscums în Bukarest liessen die Dicner 3 Fiisser voll 

Yasser stehen ; alsich diese nach etwa 3 Wochen entdeckte fand ich darin 

Millionen von Miickenlarven; und es ist sehr charakteristisch dass ciner der 

Diener der friiher schon an Malaria geliten hatte, jetzt auf cinmal einen 

starken Anfall wiederbekommen hat. | 
Des weiteren wissen wir jetzt, dass die L.arven — die in dicsem Zu- 

stande '7—14 'Tage 'verbleiben — nur unter der Wasseroberflăche leben, 

das Răhrchen, mittelst dessen sie Luft cinatmen, stets cin wenig iiber den 

Wasserspiegel heraus strecken, und dass sie nicht lange Zeit ohne L.uft 

zu atmen unter Wasser bleiben kănnen. Eine diinne iiber die Oberfiiche 

des Wassers verbreitete Petroleumschichte verstopft das Atmungsrohr 

der Larven und erstickt sie alle. Dicses Mittel wurde denn auch als Mittel 

zur Vernichtung der larven angeivendet. 
Wenn die Larven ihre Nymphenkleider abwerfen und sich in fer- - 

tige Insekten verwandeln, dann ist fir diese wieder cin gefăhrlicher Au- 

genblick gekommen, da sie bei der geringsten Beiwegung des Wassers 

ertrinken. Dies geschicht hiufig auch auf kiinstliche Weise. In den grossen 

Scen kânnten die Miicken în diesem Stadium fast alle durch Wellenbe- 

wWegung vernichtet werden. 

Kriecht das Insckt aus der Nymphenpuppe heraus, so wâchst es în 
2 oder 3 Tagen volistindig aus und beginnt schon nach einer Woche 

sich fortzupfianzen. Die Weibchen sind viel zahlreicher vertreten ; auf 

cin Mânnchen 'treffen 9—10 Weibchen. Die Mânchen leben nur ei- 

nige Tage, die Weibchen aber 1—2 Monate und die Weibchen welche 

iiberwintern und die Generation des kommenden Jahres zu erzeugen 

haben, leben.wenigstens 6—8 Monate. Ein Weibchen legt etwa 50 Eier, 

„_doch k&nnen im Laufe cines Jahres mehrere Generationen leben; bei Ano- 

pheles gibt es 4 Generationen, so dass auf eine Miicke 6 250.000 Nach- 

kommen zu rechnen wăren wenn sie alle leben wiirden. Sowohl die 

(1) Dr. L. O. HOWARD, Mosquitoes. How they live. How they carry disease. 

How they are classified, How they may be destroşed; New-York, 1901. Seite 44.
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Miicken, wie auch deren larven haben unter den mit ihnen zusammen- 

Diese wenigen biologischen Bcobachtungen, die ich aus den vielen 
die man' gemacht hat, zitiert habe, zeigen, dass, wenn in der T dtung der 
Stechmiicke cin Mittel gegen die Malaria crhoftt wird, die Mittel zur 
Vertilgung der Miicken andere als die anfânglich geglaubten scin miissen. 

. 

* - 

Wir sehen nun, dass ein T rockenlegen der permanenten Grossen 
Scen mit grossem, freicm Wasserspicgel nicht nătig ist, da diese nicht die 
Haupterzeuger der Miicken sind; die ganze Tătigkeit miisste sich vielmehr 
auf die kleinen Siimpfe, stagnierenden Gewăsser, T iimpel, Morăste, Gră- 
ben u. s. w., die wichtigsten Aufenthaltsorte der L.arven dieses Inscltes 

„richten. Zu diesem Zwecke wurden auch dort, wo es mâglich war, alle 
măglichen chemiche Substanzen (Petroleum, Anilinfarbe, Larvicid u. s. f.) 
verwendet, welche das Wasser vergiften und cs fiir das Leben der Ano- 
pheleslarven ungecignet machen sollen. A 

In manchen Gegenden sogar, wie Z. B. in Italien, Deutschland etc, 
wurden viele Siimpfe ausgetrocknet, Wasserliufe, die sich friiher iiber die 
Felder cergossen, reguliert etc; die auf diesem Wege erzielten Resultate. 
haben jedoch das erstrebte Zicl nicht erreicht, da sie doch nicht zur voll- 
sfindigen Ausrottung der Miicken fiihrten. Sehr giinstige Resultate 
wurden aber durch Behandlung der Kranken mit Chinin 
erreicht, also dadurch, dass man direkt den Parasiten und 
nicht nur den Zwischentrăger zu tâten suchte. . 

Den besten Beweis hiefiir fiihre ich mit den cigenen Worten der 
grăssten wissenschaftlichen Autorităt în dieser Frage, RoBERT Nocu (1) 
an: Nachdem er gezeigt hatte, wie die Malaria in Nordeutschland ge- 
sunken ist, und als Beispiel hiefiir das Heer angibt, in welchem. im Jahre 
1869 13.563 Fieberfălle waren, wăhrend in den folgenden Jahren die 
Fălle sich stetig verringerten, bis sic im Jahre 1897 die geringe Zahl 
von 220 erreichten, sagt er wârtlich : | | | 

«Durch hygicnische Verbesserungen kann dieser ganz 
“auffallende Riickgang der Malaria nicht bewirkt sein, Es 
«ist allerdings in Bezug auf. Wohnun g, Ernăâhrung, Reinlich- 
<keit în den letzten. Jahrzehnten viel geschehen. Fluss- 
«lăufe sind reguliert, Siimpfe trockengelegt; aber dies al- 
«les.hat gerade auf den Factor, welcher fiir die Entstehung 
«und Verbreitung der Malaria allein maassgcebend ist, auf 

  

(1) ROBERT KocH. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Ma- 
lariaexpedition, in Deutschland. Mediz. Wockenschrift 6 Dez. 1900. Refer. in Na- turw. Wochens., Seite 616. aie 

<
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«die Stechmiicken keinen merklichen Einfluss gehabt, die- 

«selben und insbesondere die hier besonders in Betracht 

<kommenden Anophelesmiicken sind nochiiiberall wo frii- 

«her Malaria geherscht hat, in grosscr Zah! zu finden.» 

«An den.Vermittlern der Infection fehlt es also nicht, 

«aber woran es fehlt, das ist der Infectionsstoff, die Mala- 

«riaparasiten. Und wenn diese so selten geworden sind, so 

«verdanken wir das einzig und allein dem Chinin». , 

So erzăhlt auch DanLGREN (1), dass NurraLr iiber England be- 

richtet: 

«Andrerseits beschreibt NUTTALL Distrikte i in England, aus denen 

«die Malaria verschwunden ist, dass aber die Mosquitos doch 

«geblieben sind. Dies Verschwinden der Malaria wurde 

«durch die allgemeine Anwendung von Chinin bewirkt». 

Es ist ferner bekannt, dass Italien in letzer Zeit sehr viel Flussre- 

gulicrungen und Trockenlegungen vorgenommen hat. Nichtsdestoweniger 

haben die Klagen gegen die Miicken nicht aufgehărt. Es hat sich ge- 

zcigt, dass gerade durch jene Schutzdămme gegen die Uberschwemmungen 

cine Menge zur Vermehrung der Miicken giinstige Plătze, wie z. B. Gră- 

ben, Kanăle, YVasseransammlungen hinter den. Deichbauten u. s. wW. ge- 

schaffen wurden, welche, wie wir gesehen haben, heute als fir die Ver- 

mehrung der Miicken weit giinstiger. anerkannt sind, als die grossen 

Seen. Auf Grund dessen empfiehlt die Zentralkommission zur Bekimp- 

fung der Malaria in Rom als einziges sicheres Mittel die Chininbehandlung 

der Einwohner. i 

Bckannt ist schliesslich -auch, dass es RoBERT Kocu gelungen ist, 

in Stephansort in Deutsch-Neu-Guinea nach planmissigem Vorgehen, 

ohne jedoch irgend eine Maasnahme zur Vernichtung der Stechmiicken 

anzuwenden, în wenigen Monaten das Sumpfâeber von dort volistindig 

zu vertreiben. Zu .diesem Ergebnis ist er nur durch Untersuchung des 

Blutes jener Menschen gelangt die verdăchtig waren Malariaparasiten 

in sich zu haben; die Personen behandelte er sodann mit Chinin und 

befreite sie dadurch fiir immer von denselben (2). 

Aus all dem ist zu ersehen, dass nunmehr im Gegensatze zu friihe- 

ren Zeiten, da die Haupthoffnung auf die Ausrottung der Miicken gesetzt 

wurde, der grosse Kampf sich direkt gegen den Malariapa- 

“rasiten selbst richtet, indem derselbe.dort, wo sein .Vor- 

handensein konstatiert wird, durch Chinin systematisch 

(1) B. E. DAHLGREN. The Malaria Mosquito. April 1908. New-York. Ame- 

rican Museum of Natural History. 

(2) R. Kocu, 1..c. Ref, în Naturw. Wochenschriit, Band XV. No. 52, Scite 616. 

N
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getâtet wird, so dase die Stechmiicken im Menschenblut keine Para- 
siten mehr vorfinden und sie somit nicht mehr von einem Menschen zum 

" andern verschleppen kann. | 
Aus dem Vorhergesag tenkonten. wir schen, dass tatsăchlich alle 

kiinstlichen, bisher angewendeten Mittel zur Ausrottung der Stechmiicken 
nicht die erhofften Resultate gezeitigt haben, trotzdem sie an einigen 
Orten mit aller Strenge durchgefiihrt wurden. 

Die Regulicrung der Fliisse und die systematische Trockenlegung 
der Siimpte in Deutschland, lItalien, etc.:waren, nach Kocus Angaben, 
nicht im Stande, die Miicken auszurotten, da diesen noch geniigend 
Wasserflichen verblicben, die ihnen zur Entwiclung und Vermehrung 
noch besser entsprachen. Die Erstickung der. Larven durch Petroleum 
kann nur bei ganz.kleinen Gewăssern, wie Grăben, Kloaken, Zisternen, 
verlassenen Brunnen u. s. W., niemals aber bei ausgedehnten Seen, aus- 
gefiihrt werden. Die Vergiftung des Wassers durch chemische Substanzen 
und verschiedene Larventătungsmittel ist in grossem Massstabe gleich- 
falls undurchfiihrbar. All dies hat bewirkt, dass der Kampf gegen das 
Sumpffieber auf diesem Gcbiete fast iiberall aufgegeben wurde. 

Diese “Tatsache ist um so leichter zu erklâren, als cine solche Be- 
kimpfung ungeheure Opfer verlangt, sowohl direkte, durch Anschaffung, 
der Giftstoffe und Ausfihrung der Arteiten, wie auch ganz besonders 
igălirekte. Ich brauche nur daran zu crinnern, dass in Westeuropa ge- 
wisse Zweige der Land virtschaft ohne Bewiisserung gar nicht mehr aut- 
genommen werden kănnen, dass ausgedehnte Streclen kiinstlicher Wiesen 
fortwăhrend iiberflutet werden miissen, dass zahlreiche Terrains minderer 
Giite fiir die Landwirtschaft nur durch Verwandlung in Kunstteiche und 
durch Karpfenzucht ververtet werden kănnen, wie dies in Osterreich, 
Deutschland, Italien etc, geschicht. Miissten wir aber auf all diese gros- 
sen Vorteile des modernen landwirtschaftlichen WVasserbaus, dem wir 
gcrade die in der Bodenkultur erzielten grossen Fortschritte zu verdanken 
haben, verzichten, nur um die Stechmiicken zu vernichten, so wiirde 
hiedurch der Nationalskonomie jener Lânder zu grosser Schaden zu- 
gefiigt werden, der angesichts der grossen Konkurrenz auf'dem Welt 
markte schwer auf ihnen lasten vwiirde. Und tatsăchlich: Obwohl Deut- 
schland bekanntlich eines jener Linder ist, wo die sanitiren Massnah- 
men aufs strengste durchgefihrt werden, nimmt dort heute doch die 
Karpfenzucht, in kiinstlichen 'Teichen eine immer grossere Ausdehnung 
an; ganze Giiter in Schlesien, Sachsen u. s.f. werden allmăhlich în kiinst- 
liche Teiche zum Zwecke der Karpfenzucht an Stelle des . bisherigen 
Getreidebaus verwandelt.
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“Wenn zugegeben werden muss, dass der Boden, auf welchem bis- 

her der Kampf gegen die Stechmiicken mit kiinstlichen Mitteln gefiihrt 

wurde, falsch, unpraktisch und nur fiir kleine Gebiete anwendbar wat, 

so ist nicht 'weniger wahr, 'dass durch das Auffinden eines bequemen, 

die Miicken ohne grosse Kostenaufwendungen vertilgenden Mittels auch 

ein bedeutender Schritt vorwărts. in der Be impfung des Sumpffiebers 

gemacht wiirde. Ein gleichlaufendes, sowohl direkt gegen den Malaria- 

parasiten gerichtetes, wie auch gegen die Miicken zielendes Vorgehen 

wiirde sicherlich schneller zu. einem Resultat fiihren als ein einseitiger 

Kampf. Ein derartiges Mittel wurde von Professor B. Swru (1) aus den 

Vereinigten Staaten und spăter von Professor C. Tenyi aus Mailand (2) 

untersucht und vorgeschlagen. Es beruht auf der Ausniitzung des Kampfes 

ums Dascin der sich von Insekten năhrenden Wassertiere, um auf diese 

Weise eine konstante und natiirliche und daher sehr ausgedehnte Ver- 

nichtung der Anopheles-Larven und selbst der .reifen Insekten, die sich 

behufs Ablegen der Eier dem Wasserspiegel năhern, zu erzielen. Ein 

solches, -aus ernsten biologischen Studien gereiftes Mittel ist zweifellos 

das cinzige, das uns zu sicheren Eegebnissen fihren kann (3). 

__ Professor Smiru fand bei seinen im Staate New-Jersey vorgenom- 

menen Studien der natiirlichen Feinde der Anopheles, dass die wich- 

tigsten Gegner jene Wassertiere sind, welche die Insekten in derem 

L.arven- oder Nymphenzustande angreifen. Das vollkommen entwickelte 

Insekt wird nur von wenigen insektenfressenden Crepuscular- und Nacht- 

văgeln angegriffen. Im I.arven- oder Nymphenstadium werden sie aber 

von verschiedenen Insekten, wie einigen. Gyrinidac, Ranatra fusca und 
ganz besonders von den Larven des Dytiscus verfolgt ; im Magen einer 

solchen fand man in 2 Tagen 434 L.arven der Stechmiicke vor. Diese 

Larven werden insbesondere auch von einigen. Fischarten der Familie 
Cyprinoiden systematisch vernichtet. Professor TERNI fand, dass der 

Karpfen, die Schleihe, die Barbe und der Aal die meisten L.arven ver- 

tilgen, wăhrend in brackigen Ge văssern die Aeerăschen (Mugil) am meis- 

ten ausrotten. Uberdies fand er, dass die von Fischen bevălkerten Ge- 

wiisser (selbst in Fiebergegenden wie Orbitello, Comacchio, die Seen 

  

(1) Joan B. SmrTH: Report of the New-Jersey State agricultural Experiment 

Station upon the Mosquitoes ocurring within the State, their „Habits, Life, History 

etc. Trenton 1905. 

(2) Prof. RR. C. TERNI: La piscicoltura nella Iotta contra la Malaria. Nota 

comunicata al Congresso Agrario nazionale | di: “Milano 1906; in Revista Mensile di 

Pesca. Messina. August 1908. - 

(3) Siehc auch: ANTIPA. Bericht iber deni Internationalen F ischereicongress 

von Washington im September 1908. Bukarest. Buletin des Domănenministeriums 

1909. (Rumânisch). Băi 
« 
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Mittelitaliens und Siziliens) viel weniger von Stechmiicken heimgesucht 
sind, als die Fischlosen. 

Gestiizt auf diese biologischen Beobachtungen 'schligt er vor, alle 
Gewăsser welche Stechmiicken enthalten în besonderer Weise zu bewirt- 
schaften, sie mit Fischen zu bevălkern und hiedurch cine antimala- 
rische Fischzucht zu betreiben ; die diirfte cinerscits zur Vernich- 
tung der Malariabeforderer, andrerscits zur besseren Verwertung der bis 
heute nicht ausgeniitzten: Bodenflăchen fiihren. - 

Dieser Standpunlkt scheint, uns der geeignetste und rationeliste zu 
sein, der nur langsam, aber. sicher zum Ziele fiihrt ; ich begann daher 
im Sommer des vergangenen Jahres auch eine Reihe von Beobachtungen 
iiber unsere Fische, um durch Untersuchung ihres Mageninhaltes zu er- 
fahren, welchen der Fische die grosste  Vertilgungskraft beziiglich der 
Anopheles-l.arven zukommt und welche daher im Interesse der &ffent- 
lichen Gesundheit geschont und vermehrt werden miissen. 

Als Beispiel solchen systematischen Kampfes gegen die Malaria, der 
vom volisten Erfolge gekrânt wurde, sei hier der von Ross vorgeschla- 
gene und geleitete Kampf zur Assanierung der Stadt Ismailia am Suez- 
kanal angefiihrt. Hier wurden cinerscits die Kranken mit Chinin behan- 
delt, das unentgeltlich verteilt wurde, andrerscits begann' cin systemati- 
scher.Rricg gegen die Stechmiicken: Mitten durch die Siimpfe wurden 
panăle gebaut, in denen man Fischzucht betrieb.' Die Brunnen, Zister- 

nen, Kloaken ctc. wurden regelmiăssig inspiziert und mit Petroleum tiber- 
gossen (1 Glas Petroleum auf 1 qm). Die entwickelten Stechmiicken 
wurden auch in den Hiiusern verfolgt und getâtet; jedes Haus wurde 
einmal wâchentlich untersucht. Die kleinen Teiche, Grăben etc. fillte 
man mit Sand aus u. s. w. 

Das Ergebnis war, dass, wăhrend im Jahr: 1900 2050 Kranke wa- 
ren, das Jahr 1905 nicht einen einzigen Krankheitsfall von Malaria auf- 
zuweisen hatte ; nur von den Vorjahren. waren noch 56 Kranke ver- 
blieben. 

» * * 

Ich habe den heutigen Stand der -Malariafrage im allgemeinen ab- 
sichtlich so ausfiihrlich beschrieben, um zu zeigen, dass die Sache. nicht 
so einfach liegt, wie man bei uns glaubt und angicbt, und dass es zur 
Jisung der Frage nicht geniigt, die Scen behufs Ausrottung der Stech- 
miicken .cinfach trocken zu legen, oder wie 'unser Vollk: sagen wiirde: 
«die Aliihle anzuziinden, um die Miuse zu “verbrennen».- 

Aus dem Gesagten geht vielmehr hervor: - 
1). Das cinzige wirksame Mittel, das sichere . Erfolge gegen die 

Malaria erzieit, -ist heutzutage 'die systematische Chininbehandlung "der



200 DR. GR. ANTIPA 
  

Kranken und vorheriger mikroscopischer Untersuchungen des Blutes in 
jedem verdăchtigen Falle. 

2) Die Vertilgung der Miicken, der Gattung Anopheles îst cine 
schwierige Aufgabe, deren endgiiltige Lâsung noch nicht gefunden 
wurde; zur Zeit verfiigen wir nur iiber eine Reihe von Paliativen und iiber 
Mitte], welche sămtliche je nach den Umstinden und Ortlichkeiten an- 
gewendet werden. 

3) Pfiitzen,  Wasserlachen, aufigelassene Brunnen, Kloaken, - Zister- 
nen, Grăben, sovie jede Bodensenkung, in der sich Regenwasser, Quell- 
wasser oder Riickstinde der Uberschwemmungen ansammeln kann, bil- 
den die virklichen Vermehrungsherde der Miicken. Da die genannten 
Stellen in der Regel innerhalb oder in der Nâhe der Dârfer oder 
Stadte liegen, sind sie tatsăchlich cine Gefahr fiir die Erhaltung und 
Verbreitung der NKrankheit und miissen also, je nachdem es die Um- 
stânde erlauben, entweder vollgefiillt oder kanalisiert werden, um sie zu 
entleeren und die Ansammlung von Wasser dort zu verhindern, oder 
mit Petroleum iibergossen werden, wenn sie ganz klcin sind. 

+. Die grossen Teiche mit ausgedehntem Wasserspiegel bilden 
nicht die eigentlichen Fortpfianzungsorte der Stechmiicken, welche kleine . 
und ruhige Geiwăsser vorziehen. Sie tragen somit zur Vermehrung der 

Miicken nicht so viel bei und bringen also auch von diesem Gesichts- 

punkte aus keinen nennenswerten Schaden fiir die ăftentliche Gesundheit. 

5. Die Fischzucht ist fir den Kampf gegen das Sumpfiieber sehr 

vorteilhaft und dieser Zweig, der bisher diesen Inte. eseen gerade als entge- . 

gengesetzt .angeschen wurde, erweist sich nun sogar als der beste 

„ Rampfgenosse. 

Nicht nur dass die Fischzucht den Făârderer dieser gefâhrlichen 

Krankheit vernichtet, sie wandelt ihn in Fischfleisch um und verschafft 

so den Anwohnern der Seen eine gute, billige und hygienische Nahrung, 

die sie gesiinder und widerstandfihiger gegen diese Krankheit macht. 

Nach all dem Gesagten wird es leicht, uns dariiber klar zu werden 

wie die Malariafrage bei uns im I-ande steht und welches die wirklichen 

Ursachen ihrer weiten Verbreitung sind, ferner welche Massregeln uns 

zu ihrer Ausrottung gegeben sind. Aus diesen wird man dann auch er- 

schen kânnen, welche Aufgabe hiebei die Donauseen haben, und. wie 

sie cingerichtet werden miissten, um auch den wirklichen Anforderungen 
der Sffentlichen Gesundheit besser zu entsprechen. 

Auf meinen vielfachen Reisen durch fast alle Fischerdărfer der 
Donaubalten 'konnte ich mir selbst die Uberzeugung bilden, dass wir 
hier durchaus nicht eine so impaludierte Bewălkerung :haben, wie viel-
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fach behauptet wird, sondern im Gegenteil habe ich in vielen Gegenden 
die krăltigste Bevilkerung geschen, die wir im L.ande finden. Es braucht 

“jemand nur die Lipovanerdărfer des Deltas oder die ruminischen Fi- 
scherdărfer oberhalb Braila's u. s. w. zu besuchen, um zu schen, dass 
ihr Aussehen, was Gesundheit betrifft, ein viel besseres ist, als das der 
Bauern in Botoşani, Neamţu, lassy ctc., wo' es fast keine Seen gibt, 
wo aber trotzdem das Sumpfiieber stark wiitet. Da ich mich aber nicht 
auf einfache Eindriicke stiitzen wollte, priifte ich die Statistiken des Ge- 
sundheitsamtes beziiglich der Verbreitung der Malaria in den verschie- 
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„Fig. 96. — Diagramm, das Verhăltnis zwischen der Zahl der 
Malarisahkranken und der Wasserfiiche jedes Bezirks darstellend. 
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denen Bezirken des Landes und fand die von Herrn Generaldirector 
Prof. Dr. OBnEsra (1) in seinem allgemeinen Bericht iiber die sffent- 
liche Gesundheit des Jandes verăffentlichte Statistik iiber 7 Jahre, von 
1898 bis 1904, auf. Um die Resultate dieser Vergleichung besser er- 
sichtlich zu machen, stellte ich beiliegendes Diagramm zusammen, aus 
dem das Verhăltnis zwischen der YVasserfliche und der Krankenzahl jedes 
Bezirks cigens dargestellt ist (Fig. 96). Die obere Curve Zeigt uns darin 

  

(1) Dr. ALEX. OBREGIA. Allgemeiner Bericht iiber die Sffentliche Hygienie 
und den Gesundheitsdienst. 1. Teil, 1907, (Rumânisch).
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die Zahl der MalariaKranken în den 32 Bezirken des Landes, wâhrend 

die untere (schraffierte) Kurve zeigt fiir jedem Bezirk das Verhăltniss in 
Prozenten ausgedriickt wischen der Wasserflăche und der Gesammtflăche 

jedes einzelnen Bezirkes. | 
„ Sehen wir die Zahlen dieses Diagramms durch, so bemerken wir, 
dass Tulcea, das unter allen Bezirken des Landes die grosste Wasser- 

flăche (51,09%/, seiner Gesamtfiiiche) hat, erst als 22-ter Bezirk hinsicht- 

lich der Malariainfektion auftritt, der Bezirk Braila, der nach seiner 

Wasserflăche der zweite ist (17,4%/, seiner Gesamtflăche) als 3l-ter be- 
ziiglich der Malariainfektion zăhlt, und der Bezirk Constantza, der dritte 

nach sciner Wasserfliche (8,070/, Wasser) ist der 12-te in der Reihen- 

folge der Malariainfektion (1). Ebenso sind die Donaubezirke Covurlui 
und Ialomița mit ihren ausgedehnten Baltengebieten hinsichtlich der 

Malaria erst der 23-te und 24-te. 

Hiergegen hat der Bezirk Iassy mit seiner sehr unbedeutenden YWasser- 
fiiche (1.73%/, seiner Oberfiiche) die hăchste Zahl Fieberkranker, die zehnmal 

grâsser ist als die von Braila (8214 : 837), sechsmal grăsser als die von Tul- 
cea (8414 : 1958) und viermal grăsser als die von Covurlui und Ialomitza. 

Die Bezirke Botoşani (der sechste), Tecuciu (7.), Vâlcea (8.), Do- 
rohoi (9.), Gorj (2.), etc., die fast gar keine Balten haben, sind die 
meist infizierten des Landes. 

Die Bezirke Ilfov, Dolju und Romanați sind die einzigen, die ncben 

grossen:Balten auch eine grosse Zahl von Kranken aufiweisen. Doch ist 

das Fieber bei letzteren nicht so sehr von den grossen und permanenten 

Donauseen, wie: Potelul, Nedeia und Greaca, sondern viel mehr von 

den Teichen mit verdorbenem Wasser und den Siimpfen von Mostiştea oder 

den durch die hăufigen Uferiiberschreitungen des Olt und Jiu erzeugten 

YVassertiimpeln hervorgerufen. Im Bezirk Ilfov gibt es mehrere «Donau-]ap- 

sche», die im Sommer cintrocknen und schmutziges Yasser fiihren. 

Der Bezirk Mehedinţi hat, obwohl er am Donauufer liegt, sehr we- 

nig Balten (mit nur 1,19%, ist er der 16. in der Reihenfolge), trotzdem 

zeigt uns die Statistik, dass er beziiglich der Infektion der vierte ist. 

Aus all dem geht hervor, dass die Beziehungen, die zwischen den 

Wasserflichen und der Ausdehnung der Malaria festzustellen versucht 
wurden, gtinzlich falsch und fantastisch sind. Im îibrigen ist auch aus 

dem zu Anfang dieses Kapitels iiber die Verbreitung der Malaria im 

(in etate Bezirk ist bekanntlich das Vorhandenscin einer grăsseren 
Zahl von Malariafăllen nicht den Donauseen oder den grossen Seen an der Mce- 
reskiiste, sondern den grossen Siimpfen von Cernavoda-Medgidia zuzuschreiben, die 
cinst cine gute, tiefe und sogar schiffbare Balta war, welche nur infolge des, seiner- 
zeit von der englischen Geselschaft gelegentlich des Bahnbaues, aufgeworfenen Dei- 
ches an der Donau und der hiedurch abgeschnittenen YWasserzufuhr in 'einen! Sumpf 
verwandeit wurde.
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| 
allgemeinen Gesagten zu ersehen, dass es auch sehr natiirlich ist so zu sein. 
Dort wurde gezeigt, dass es nicht so sehr die grossen fischreichen Balten 
mit ausgedehnter Yasserflăche und regelmăssigem Wasserwechsel sind, die 
cine Vermehrung der Stechmiicken begiinstigen; im Gegentzil, gerade die 
Pfiitzen und kleinen Siimpfe mit schlechtem Wasser, în denen Fische meis- 
tens nicht zu leben vermâgen, da das Wasser nie aufgefrischt werden kann, 
die IKloaken, aufgelassenen Brunnen, Teiche, mis verdorbenen Wasser die 
lkeine YVasserzufuhr haben, infolgedessen die Fische degenerieren, etc., 
diese Wasseransammlungen spielen bei der Vermehrung des Anopheles 
und folglich der Verbreitung des Sumpfiiebers die grâsste Rolle. 

Die bei uns gegen die Malaria zu treffenden Massnahmen haben 
sich also nicht auf die 'Trockenlegung der grossen, permanenten Donau- 
Scen, sondern nur auf ihre spezielle Finrichtung zu diesem Zwecke und 
auf die Austrocknung der unfruchtbaren Siimpfe unh «Japsche», auf die 
Verhinderung von Ansammlungen des Regen- und Inundationswassers, 
auf die Aulffiillung der aufgelassenen Brunnen, der Kloaken, der Pfitzen 
in der Năhe der Brunnen und aller ăhnlichen Wasseransammlungen, die 
sich oft mitten im Dorfe bilden und die wirklichen Brutstătten der Stech- 
miicken sind, zu richten. 

Dic grossen permanenten Donauscen trocken zu legen — selbst wenn 
dies vom technischen Standpunkte iiberall mâglich wăre — wiirde nicht nur 
nutpjuse Kosten verursachen und ein ungeheures Opfer darstellen, aber 
fir die Sffentliche Gesundheit ganz wertlos sein, sondern der materiellen 
und hygienischen Lage dieser Bevălkerung cin sehr grosses Ubel zu- 
fiigen. Ich habe weiter oben daran crinnert, dass der allgemeine Ein- 
druck, den unser Fischervolk und besonders die Bevillerung an den 
Ufern der Donaubalten macht, der cines viel gesiinderen Menschen- 
schlages ist, als die lândliche Bevălkerung in der Ebene. Die Erklărung 
dieser Tatsache ist darin zu finden, dass dic Balten ihnen eine bequsme, 
billige und gesunde Nahrung geben, die ihren Organismus stărkt und sie 
în den Stand sctzt zu arbeiten und jeder Krankheit besser widerstehen zu 
kânnen. Wiirden die grossen Donaubalten trocken gelegt, so wăre diese 
ganze zahlreiche Bevilerung, die sich heute von Fischen niihrt, dieses 
kostbaren Nahrungsmittels dadurch beraubt und der dffentlichen Ge- 
sundheit ein .schwerer Schlag in der Nahrungsfrage versctzt. . Dieser 
Schlag wăre viel schwerer als das Fieber selbst — welches schlimmsten 
Falls mittels Chinin behoben werden kann —, denn der durch ungenii- 
gende Nahrung geschwăchte” Organismus vird nunmehr nicht nur fir 
das Fieber, sondern auch fiir alle unser Land heimsuchenden Krank- 
heiten empfânglicher. 

Ict brauche nicht hier noch cinmal năher darauf cinzugehen. und 
zu zeigen wic das 'Trockenlegen der Balten auf Klima und Vegetation
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unseres Landes und damit in noch hăherem Grade auf die &ffentliche Ge- 

sundheit, die ja direkt von denselben abhingt, wirken wiirde. 

* 
* + 

In Nachfolgendem soll nun kurz angegeben werden, wie meiner 

Ansicht nach die Organisation des Kampfes gegen die Malaria scin 

miisste, um den scheinbar entgegengesctzten Interessen der National- 

Skonomie und der 5ffentlichen Gesundhgit: gerecht zu werden und bei 

Ausfiihrung der -Arbeiten zwecks Nutzbarmachung des Uberschwem- 

mungsgebietes der Donau auch die wirklichen Interessen der ffentli- 

chen Gesundheit in Beriicksichtigung zu zichen: | 

_1) Organisierung eines systematischen Dienstes zur Chininbehand- 

lung der Bevălkerung in den infizierten Zentren (1). 

2) Vernichtung der Stechmiicken durch die bekannten, kiinstlichen . 

Mittel (Aufschiitten von Petroleum, chemischen Substanzen etc.), die 

nach Umstănden und Ortlichkeit dort anzuwenden sind, wo dies mâg- 

lich ist, z. B. verlassenen Brunnen, Kloaken, kleinen Pfiitzen etc. 

'3) Schonung und Unterstiitzung der Tierarten, welche die Stech- 

miicken vernichten, und zwar: Schonung der die ausgewachsenen Stech- 

miicken vertilgenden Vâgel, Schonung und Vermehrung der Ciprinoi- 

denfische etc., welche die Larven vernichten. Insbesondere soll cine 

systematische, antimalarische Fischzucht în jedem permanenten Wasser, 

von welcher Grosse es sei, cingefiihrt werden (2). 
4) Die Pfiitzen, Grăben, kleine Bodensenkungen u. s. w., in denen 

sich das von Regen oder Uberschwemmung herriihrende Wasser sam- 

(1) Herr Dr. ST. IRIMESCU, der bei uns mehrere Jahre hindurch den Kampf 
gegen die Malaria mit viei Verstândnis und Eifer gefihrt hat, und dem ich diesen 

Kapitel vorgelesen habe, hatte die Gire, mir aus einem von ihm gehaltenen, 
noch nicht veroffentlichten Vortrag eine Rcihe von Zahlen zur Verfiigung zu stel- 

Jen, die das Ergebnis der prophylaktischen Behandlung mit Chinin nach System 
KocH zeigen. Aus diesen Zahlen ergeben sich tatsăchiich sehr erfreuliche Resul- 

„tate: Die Versuche mit Chinin in den Jahren 1904—1907 în den Bezirken Ilfov (in 
Frasinet), Teleorman (Pelitori), Roman (Strunga) und Vlaşca ergaben, dass von den 

prophylaktisch Behandelten h&chstens 1%/, an Malaria, von den Zeugen aber 18—25%, 

im Jahre 1905 crkrankten; im Jahre 1907 fiel der Prozensatz der prophylaktischem 

Kranken noch stărker, erreichte nur noch 4—9%/a, wăhrend er bei den Zeugen 

70—90%/, betrug. Sa 

Diese Zahlen sind ein trefflicher Beweis, dass wir în dieser Rich- 

tung în grossem Massstabe, mit aller Eucrgie den Kampf gegen die Sumpflieber 
aufnehmen missen, um das Land endlich von dieser Plage zu befreien. 

(2) In dieser Bezichung soliten wir die Chinescn als Vorbild nehmen, die 

selbst in den Ziergefăssen ihrer Gârten und Hăuser, în den Brunnenbassins usw. 

cigens Goldfische (Carassis auralus Val) halten, um die Stechmickenlarven zu 

vernichten.
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melt, miissen entweder aufgefiillt werden, wenn sie klein sind, oder.es 
muss denselben mittels Drainage das Abfliessen des Wassers ermâglicht 
"werden. 

5) Die unproduktiven Stimpfe miissen entveder drainiert und 
trockengelegt. werden, oder andaueind mit Wasser von hăherem Niveau 
bedeckt sein, das ein hăufigeres Erncuern des Wassers und dic Betrei- 
bung ciner antimalarischen Fischzucht gestattet. " 

6) Die iiberschwemmbaren Lândereien miissen entwveder ganz von 
Uberflutungen bewahrt oder mittels Deiche unter Wasser behufs 'Fisch- 
zucht das ganze Jahr hindurch erhalten werden. 

7) Die <Japsche» miissen, wenn sie în der Nihe der grossen Seen 

licgen, mit diesen durch Kanăle verbunden iwerden und stândig mit 

Wasser bedeckt sein ; liegen sie "vercinzelt, so miissen sie das ganze Jahr 
hindurch vor Wasser beahrt werden. 

8) Die grossten permanenten Seen miissen als solche erhalten 
werden und zur Fischzucht verwendet werden, wobei den antimalari- 

schen Fischarten der Vorzug zu geben ist. Nur ihre Randpartien sind 

so cinzurichten dass sic stets mit Wasser bedeckt bleiben und keine 

cinzelne YVasserlachen, die im Sommer austrocken und sich infizieren, 

iibrig lasse. 

Wird auf diese Weise vorgegangen, so wird, glaube ich, nicht blos 

beiden Interessen gedient, sondern nach beiden Richtungen hin werden 

betrăchtliche Fortschritte iiber den gegenwărtigen Zustand hinaus zu 

verzeichnen sein. Im iibrigen werden im năchsten Kapitel, dass die Art 
der Melioration des Donauiiberschwemmungsgebietes zeigen soll, diese 

Interessen der dffentlichen Gesundheit in ganz besonderer Weise in 

Beriicksichtigung gezogen. 

$ 5. Die Melioration der Donauseen mit Riicksicht 

„auf ihrer Nutzbahrmachung durch Fischerei und Fischzucht. 

Aus dem in den vorhergehenden Kapiteln Gcsagten war zur Ge- 
niige zu erschen, welch wichtige Aufgabe und welch grosse Bedeutung 

die Donauscen haben, und wie sonach unsere natiirlichen und wirt- 

schaftlichen Verhiiltnisse ihre Trockenlegung und Umwandlung in Acker- 

fiichen, nicht gestatten kânnen. Ferner war ersichtlich, welches die wirk- 

lichen Bediirfnisse der sftentlichen Gesundheit sind, und dass auch von 

diescm Standpunkte aus nicht nur die Trockenlegung der Seen nicht 

notwendig ist, sondern im Gegenteil ihre Erhaltung fir unszur Pficht wird. 
Hieraus ergibt sich, dass die erste Grundbedingung, die das von 

uns behufs besserer Verwertung- des Inundationsgebietes der Donau an-
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zuwendende Meliorationssystem erfiillen muss, die ist, die grossen .und 

permanenten Scen dieses Gebictes soviel wie măglich zu erhalten und 

jedwedes System zum Schutze dieses Gebietes gegen Uberschwemmun- 

gen in Form cines Deiches lings des Ufers—wie z. B. das an der Theiss 

angewendete System — bei uns vollstindig auszuschliessen. 

Kânnen 'wir auch die permanenten Donauseen nicht trockenlegen, 

um sic in Ackerflăchen zu vervandeln, so soll damit nicht gesagt wer- 

den, dass wir.uns den Fortschritten deş Zivilisation nicht anpassen und 

die Balten in ihrem heutigen primitiven Zustande belassen wollen. Im 

Gegenteile wollen wir sic so cinrichten, dass ihre Produktionskraft 

als Fischerei betrăchtlich erhâht und fir immer gesichert sei, das 

schlechte Jahre, wie wir sie heute noch manchmul haben, volistindig 

verschwinden oder doch sehr selten sich cinstellen. Wir wollen sie so 

verwandeln, dass sie cine rationellere Zucht und Ausbeute ermiglichen ; 

wir 'wollen “aber âuch andrerscits alle nătigen Arbeiten — dic in $ 4 

diescs Kapitels aufgezăhlt sind — ausfiihren, auf dass unsere Balten auch 

den Anspriichen der Sfentlichen Gesundheit voll und ganz Geniige. 

leisten. 
Glcichwvie in cinem zivilisierten: Staate der Holzschlag in Gebirgs- 

gegenden — wo die Erhaltung der Wilder cine Notwendigkeit ist — 

durch systematischere Baumpflanzungen ersetzt wird, so wollen wir auch 

bei uns alle unproduktiven Siimpfe und Pfiitzen, dic sich heute in der 

Nihe der Grossen Seen vorânden, durch systematische und produktive 

Wasserbecken ersetzen. So wie dort die gefăllten Băume durch eine 

Holzart von grăsserem Werte zu ersetzen und den Setzlingen der An-. 

pflanzungen măglichst giinstige Vorbedingungen behufs besscerer Aus- 

niitzung aller im Erdboden befindlichen Nâhrstoffe und deren Umwand- 

lung in Holz bester Qualităt und Erzielung einer măglichst grossen und 

guten Produktion zu schaffen versucht wird, ebenso wollen auch wir mit 

unscren Seen verfahren ; wir miissen alle Seen mit den sie umgebenden 

Siimpfen. und Pfiitzen derart cinrichten dass die Năhrstoffe des Bodens 

moglichst ausgeniitzt und in Fischficich erster Qualităt verwandelt werden, 

um uns hiedurch. cine mâglichst grosse Produktion und Rentabilităt zu 

verschaffen. 

Sehen wir also, in welcher Weise unsere Seen cingerichitet werden 

miissen, damit sie den Anforderungen der modernen, wissenschaftlichen, 

auf dic speziellen natiirlichen -Verhăltnisse der Donau angewendeten 

Fischzucht und der Măglichkeit einer Ieichteren und rationelleren Aus 
beutung, entsprechen, 

„ Diese Frage will ich în .liirze unter Beiscitelassung aller Finzel- 

heiten und unter Angabe nur; der allgemeinen, uns, bei den Vorzunehmen- 

den Arbeiten, zur Richtschnur dienenden Grundsătze behandeln. Aus der
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obcen gegebencn Beschreibung des jetzigen Standes der Fischercien waren 
ja schon zur Geniige die Arbeiten ersichtlich, die ausgefiiht wurden oder 

"deren Errichtung nătig ist, wie auch die Grundsitze, auf denen sie sich 
aufbauen.' Andrerseits: habe ich bereits im .2. Iapitel dicses Werkes des 
Breiteren gezcigt, von welchen Faktoren die Production unserer Fische- 
rcien in der -Donaubalta abhângt. Ich werde mich daher nur - auf cine 
kurze Wiederholung ciniger Hauptpunkte hinsichtlich der auszufiihrenden 
Arbeiten zur Einrichtung der Gewăsser beschrănken, und zwar: 

"1. Die wichtigsten Fischarten, deren Produktion wir forden miissen, 
und welche uns die grăsste Rentabilitt unserer Donaubalten geben. 
wiirden, sind: Karpfen, Zander und Schleihe. " . 

2. Der Gesammtertrag ciner Balta ergibt sich a) aus der Iigen- 
produktion jener Balta d. h. aus den in jener Balta entwickelten und 
herangewachsenen Fischen, 5) aus den von der Donau cingedrungenen 
Wanderfischen, die hier hăchstens wachsen und sich năhren. .. 

3. Der Ertrag ciner Balte hângt in erster Linie von der Grăsse 
der iiberschwemmten Fliche und dem Reichtum an Niihrstoffen des 
Bodens auf welchem sie sich befindet, ab. Von je besserer Qualităt der. 
Boden ist, um so grâsser ist auch der Ertrag an' Fischen, den er abwisft; 
cin gediingter Boden kann 2—3 mal so viel Produktion an Fischen geben, 
als ein ungediingter. | | 

4. Die Tiefe des Teiches hat hinsichtlich des. “Ertrages keine Be- 
deufâng; im Gegenteil, je seichter das Wasser. ist (0,50—1 m Tiefe), je 
leichter die Sonnenstrahlen es durchwărmen lk&nnen, um so rascher frisst, 
wăchst und entiviclelt sich der Fisch, um so h5her steigt auch. die Ge- 
sammtproduktion,. 

5. Die Nahrung der F ische (der Karpfen etc.) welche aus, Crusta- 
cecen, Infusorien, Algen, Insektenlarven u. s. w. besteht, gedeiht am besten 
in den Balten, die im Winter trocknen und im Friihjahre mit frischem 
„Wasser iiberflutet werden. Ist der Boden zur YWinterzeit nicht iiber- 
schwemmt und dem Froste und den Einwirkungen der Atmosphăre ausge- 
sctzt, so wird er locker gemacht, entsiuert und von aller Art den Or- 
ganismen schidlicher Stoffe befreit, setzt aber im F rihjahre das Yasser 
cine diinne Schicht Schlamm ab, so gibt dies dem Boden eine sehr 
grossc Produltionskraft. 

6. Im Winter nâhrt sich der Fisch nicht, sondern zicht sich zur 
Ubervwinterung an die tiefsten Stellen zuriick. In dieser Zeit zehrt er von 
scinen cigenen Reserven und verliert et:vas an Gewicht. Je tiefere Stellen 
ein Wasser hat, um so besser iiberwintert er, um so geschiitzter ist er 
vor Erfiieren und Ersticken. 

7. Die fiir. den. Fischfang in den Balten giinstigste Zeit ist der 
Herbst, da alsdann der Fisch leichter: zu transportieren und auf dem
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Maite sehr gesucht ist, als auch weil der Fisch zu diesem Zeitpunkte zu 

wachsen aufhărt. 

8. Das giinstigste Alter fiir den Fang des Karpfens ist im Herbste 

des dritten Lebensjahres d. .h. wenn er cin Gewicht von ungefâhr 11/..kg 

erreicht, da er dann das H&chstmass scines Wachstums erziclt hat. Spăter 

wăchst er viel langsamer und verzehrt eine im Verhăltnisse zu dem re- 
lativ kleineren Zuwache an Fleisch viel grâssere Menge von Năhrstoffen. 

9. Je mehr Wasser ein See hat, um so schwieriger und kostspie- 

lieger ist die Abfischung desselben. Je leichter ein See trockengelegt, 

das Wasser auf ein kleines Becken cingeschrănkt werden kann, um so 

leichter und billiger gestaltet sich der Fang, um so geringer sind somit 

die Betriebslosten und um so grăsser wăchst die Rentabilităt an. 

10. Die Fortpfianzung der Fische (der Karpfen) erfolgt în natiir- 
licher YVeise auf den eben'iiberfuteten Feldern, wo sie den Laich auf 

Pfanzen ablegen, und wo die. Feinde seiner Eier und der jungen Brut 

noch keine Zeit hatten, sich zu entwickeln. LE - 

Dies sind in Kiirze die wichttgsten Forderungen der Fischproduk- 

tion, nach welchen wir unsere Seen măglichst gut cinzurichten” suchen 

missen, Von diesem Gesichtspunkte aus benătigen wir also Folgendes: 

1. Mâglichst ausgedehnte Flichen YWassers mit einem Niveau von 

0,50—1 m wâhrend des ganzen Sommers. IN 
2. Die Măglichkeit des Ablaufens eines grossen Teiles des Wassers 

nach Belieben im Herbst, um einerseits "den Fischfang zu erleichtern, 

und um das Trockenbleiben eines Teiles der Terrains zur VWVinterszeit 

zu gestatten. 

3. Die Sicherheit, dass. diese 'Terrains im Friihjahre ncuerdings mit 

frischem, aluvionenhaltigen, Fluswasser iiberschwemmt werden kânnen, 

ohne jedoch .verschlammt zu werden, und den Sommer iiber mit YVasscr 

bedeckt zu erhalten. | 

4. Eine Reihe tiefer Becken im Gebiete jeder Balta, in welchen 

sich die Fische zum Uberwintern und behufs Schutz vor Erfrieren, 
Ersticken etc. zuriickzichen kânnen. 

5. Eine Reihe von Terrains auf denen Pflanzenwuchs vorhanden 

ist, und welche kurze Zeit vor dem Laichen des IKarpfens iiberflutet 

werden konnen und als Laichteiche dienen. | 
6. Eine Reihe guter Kanile, — von denen einige mit Dimmen oder 

Schleusen versehen — durch welche wir nach Belieben diese Seen be- 
spannen oder trockenlegen kănnen und auch eventuele zum Einlassen der 

Wanderfische aus der Donau dienen sollen. 

7, Moglichkeit der Regulierung der. Wasserspeisung der Secn in 

der Art, dass selbst in Jahren mit nicht sehr hohem Weasserstande, die
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FIG. 1. Knoterich (Polygonum fagopyrum); im Hintergrund der Deich an der Grenze 
von Tatina. 

FIG. 2. (rechts oben) In rationeller Weise gebauter Hanf. 
FIG. 3. (ilitte links) Vorne Knăterich, weiter riickwărts Futtermais, im April gesăt. 
FIG. 4. Futterhirse. | 
Fi. 5. Einer der Querdeiche; links davon das geschiitzte Terrain mit Anptlanzungen; 

rechts das sumpfige, von Deichen nicht geschiitzte Terrain.



ANTIPA : UBERSCIIWEMMUNGSGEBIET DER DONAU, | TAB. XIX. 

  

  

      
DEICIIE UND VERSUCHSKULTUREN AUF DEM VOR UBERSCHWEMMUNG GESCHUTZTEN TERRAIN VON SPANTZOV.



Dâs UBERSCHWEMMUNGSGEBIET DER UNTEREN DONÂU 209 

Seen mit frischem Wasser gefiăllt und im Friihjahre fir jede cinzelne 
Balta besonders, das nitige Niveau errcicht werden kann. 

8. Wir sollen îm Stande scin, die Scen zu conservieren und sie 
vor Verschlammung durch dice von dem Donauwasser herbeigefiihrten 
Schwemmmassen bewahren. 

Im Hinblick “auf die hier nur in Kiirze aufgefiihrten allgemcinen 
Forderungen der Produktion, haben die Ingenicure sodann ihre Studien 
darauf zu lenken, die verschiedenen, technischen in jedem besonderen 
Fall auftretenden Aufgaben entsprechend den speziellen Bedingungen der 
verschiedenen Gebiete und jedem cinzelnen See fiir sich zu lăsen. Dic 
Tătigkeit des Ingenicurs muse insbes ondere in diesem Fall 
bezwecken, uns zum vălligen Herrn iiber das Wasserzuma- 
chen, so dass wir es nach jeder belicbigen Richtung dort- 
hinleiten kânncn, wo es benătigt wird. 

Diese Arbeiten im Vercine mit einer rationellen Bewirtschaftung 
und der Anwendung cines wohl bedachten Schonsystems, das die wert- 
vollen Arten gegen die Raubfische und die Nahrungskonkurenten schiitzt, 
kânnen wunderbare Ertolge erzielen. Wenn wir noch unsere ausgezeich- 
ncten natiirlichen Verhăltnisse be: iicksichtigen — cin ganz ausgezeichneter 
Boden, und den feinen an Diingstoffen reichen Alluvialschlanum, welcher 
alljăhrlich am Grunde der Seen abgesetzt wird — so kănnten wir auf 
diese AVeise eine Fischereiproduktion von solcher H5he 
erreictien, dass wir alle Mărkte kuropas beherrschen. 

Ubrigens sind bei den im Eigenbetrieb ausgebeuteten staatlichen 
Fischereien solche Arbeiten bereits ausgefiihrt worden und werden. noch 
fortgesetzt und gaben reichliche Friichte. Der Erfolg einer jeden cin- 
zelnen Arbeit kann jedes Jahr beobachtet und verfolgt werden; dank 
ihnen sind wir z. B. în der 6. Fischerei-Sektion (Donaudelta) dahin ge-. 
langt, dass sich die Einkiinfte innerhalb 14 Jahre der Bewirtschaftung 
in cigencr. Regie das Staates von 300.000 Lei auf fast 2.400.000 [ei 
jăhrlich erhâht haben. . 

Das beste Beispiel aber fiir die. Erfolge, die uns derartige Melio- 
rationsarbeiten verschaffen kănnen, wie auch fir die Rentabilităt der 
durch sie verursachten, verhiiltnismiissig kleinen Auslagen gibt uns die 
zur AMelioration der Fischerei im Razim-Sce ausgefiihrte Arbeit. 

Dieser See hat, wie bercits friiher angegeben wurde, eine Ober- 
fliche von 80.000 ha und war nahe daran von Lischen ganz entvălkert 
zu werden, da die das Siisswasser aus der Donau — und besonders der 
Dunăvăţ — zufiihrenden Kanăle gânzlich verschlammten. Das Wasser 
in diesem See wurde so salzig, dass die Siisswasserfische darin nicht 
mehr zu leben vermochten und nur noch Meer-Griindeln und Flundern, 
die bei uns cine ganz geringe kommerziclle Bedeutung haben, gefangen 

Anuarul Instit. Geologie al României, lol. IV, Fasc. I1, 14
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wurden; nur der Sinoce-Sce diente noch zum Mcerăschenfang. Auf 

Grund der Studien hieriiber verfasste ich echon im Jahre 1894 eine 

Denkschrift (1), in der ich die Ursachen des Ruckganges der Fischerci 

in diesem Sec und die Mittel zur Abhilfe zeigte, und auf Grund deren 

vom Parlament ein Kredit von 150.000 Lei zur Ausfiihrung der nutigen 

Arbeiten gefordert wurde, | 

Diese Arbeit wurde sodann dem Ministerium der Offentlichen Ar- 

beiten zwecks Studium derselben vom stechnischen Standpunkte und 

behufs deren Ausfiihrung iibergeben, doch da iibergab sie der hydrau- 

Jische Dienst nach mehreren Jahren dem Domânenministerium zuriick, 

ohne sie zu Ende gefiihrt zu haben. Erst 1903 nahmen wir im Fischerei- 

dienst diese Arbeit wieder auf; die IHerren Ingenicure ScLia und Roco 

stellten ein neues technisches Projekt auf, das trotz aller sich einstellen- 

den Schwierigkeiten von Herrn Ingenicur Scuria gut ausgcfiihrt wurde. 

Die Arbeit gelang vollkommen; denn mit eincr Auslage von 170.463 

Lei haben wir einen neuen Kanal von 15 km Lânge und 16 m Breite 

am Grunde und 20 m Breite an der Oberfliche und einer Tiefe von 

2 m unter dem Minimalwasserstande "geschaffen. Die Miindung des 

Dunăvăţ am Razim-See wurde gleichfalls gebaggert, auch wurden 

im See 2 Steindimme aufgefiihrt, um den Strom zu verstărken und 

cin Verschlammen au .dieser Stelie kiinftighin zu verhindern (Siehe Tafel 

XVII und XVIII). 

Die Wirkungen dieser Arbeit waren: 1.) Die Miindung «Gura Por- 

tiţei», die durch Sand verschlossen. war, wurde neuerlich auf natiirliche - 

Weisc, durch die vom Dunăvăţ dem Razim zugefiihrten YVasseriiber- 

schuss hervorgerufenen Srămung, gesffnet. 2.) Das Wasser des Razim- 

Sces, das vorher einen hohen Salzgehalt, fast 30/0, erreicht hatte, wurde 

siisser und hat jetzt einen Salzgehalt von nur noch 0,5%, so dass die 

Stisswasserfische leben und sich vermehren konnen; 3.) Die Dorfer am 

Razim-See, die friiher ganz abgesondert Jagen und deren Bewohner dic, 

Fische mittels Fuhrwerke auf die Mărkte in Braila und Galatz bringen 

mussten, haben nunmehr cînen schiffbaren Kana], auf dem sie ihre Waarc 

transportieren k&nnen ;: 4.) Die Fischereien endlich, die vorher beinahe 

nichts erzielten, wiesen echon îm ersten Jahre der Ausbeutung (1907—1908) 

eîn Ergebniss. von . 1.760.000 kg Fische auf. 

Die Produktion des Razim-Sces ist în den .letzten 4 Jahren wie 

. folgt zu veranschlagen : 

  

(1) ANTIPA: Der Razim-See. Stand seiner Fischereien und Mittel zu He- 

bung derselben. Bukarest 1894. Buletin des Domiinenministeriums. (Ruminisch),
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| a - | Steinbutt, 
! , Andere Mcerische | Flundern 
| Jahr | Karpfen Zander  |Siisswasser- | Insgesamt 
! (Mu gil) [und andere 
! fische 
| - Mcerfische 

i 
| 1905/6 60.282 1.077 16.677 103.390 219.638 401.084 

| 1906/7 "14.059 160 29.811 227.984 | ' 214.973 | 486,487 

| 1907/8 730.231 22.578 418.546 418,546 175.868 1.760.425 ; 

| „1908/9 | 1.735.623 364.774 780.290 780.290 156.124 3.325.322       
Heraus crgiebt sich, dass diese cinfache Arbeit mit der geringen Aus-. 

lage von nur 170.000 J.ei ciner Fliche von 80.000 ha (fast die Grosse. 

cines halben Bezirkes) Fruchtbarikeit verschafft hat, und dass dicse Aus- 

gaben mehrfach aus dem Produktionszuwachs, des ersten Ausbcutungs- 

jahres gedeckt wurden. Sicherlich wird das Ertrignis in den kommenden 

Jahren noch in betrichtlicher Weise zunehmen. Ein schinerer Erfolg 

sowohl fiir die Staatseinkiinfte, wie auch fiir die allgemeine Volkwirt- 

schaft konnte gewiss nicht erhofit werden. 

Aus diesem Beispiele geht aber gleichzeitig hervor, was aus unseren 

Balten gemene werden kann, und wic viel die Produltion unserer 

„ Fischereten durch einfache, aber wohl bedachte Arbeiten erhGht zu 

werden vermag. 

B. “Die Melioration der uberschwemmbaren 

Lăndereien. 

Im ersten' Kapitel wurde angegeben, dass das auf dem Linken 

Donauufer zwischen 'T.Severin und der Pruthmiindung gelegene Uber- 

schwemmungsgcbiet cine Oberfliche von ungefihr 417.617 ha ausmisst, 

von denen 55.222 ha permanente Seen und 362.395 ha Uberschwemm- 
bare J-âindereien, Japsche und. Siimpfe etc. sind. 

Wăhrend die Grossen Seen schon heute durch ihre Fischereien 

einen hinreichend grossen und glcichmiissiven Ertrag ergeben, der, wie 

wir gesehen haben,. durch Meliorationsarbeiten noch betriichtlich gehoben 

werden kann, verhălt es sich mit den tiberschwemmbaren L.indereien 

nicht ganz so. Einige Teile desselben konnen tatsăchlich în cinigen Jahren, 

wenn sich die Wasser nicht iiber die Ufer ergiessen, durch Bebauung 
der Flichen, cine ausserordentliche grosse landwirtschaftliche Ernte geben; 
diese, guten Jahre treffen jedoch schr selten cin, da jene Terrains ge-
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wâhnlich gerade zur cigentlichen Vegetationsperiode iiberschwemmt sind 

und nur nach .dem Abfliessen des Wassers noch als Weidepliătze, durch 

Heumahd, durch ihre Wceidenwaldungen etc. den Besitzern oder Păchtern 

einen ungefâhren Nutzen von 8S—ll Lei per Hektar abwerfen. 

. Alle diese Terrains samt den darauf befindlichen YVasserpfiitzen 

(Japsche) -und Siimpfen miissen somit durch spezielle Meliorationsarbeiten 

zu andauernd fruchtbaren Gebieten umgewandelt werden. 

Die wichtigste Frage ist fiir uns hiebei, im Vorhinein dariiber .klar 

zu sein, wie diese Meliorationen vorzunehmen sind, damit aus densel- 

ben jedweder nur mâgliche Nutzen gezogen werden kann und wir uns 

nicht spăter den Vorwurf zu machen brauchen, dass wir unvorsichțig 

und einseitig, ohne vollstândige Beriicisichtigung aller Interessen vor- 

gegangen seien. Auch hier muss wie bei den Scen der Hauptzweck, 

den vwir durch die vorzunehmenden Arbeiten erreichen. wollen, der scin, 

solche Verhăltnisse zu schaffen, dass alle verfiigbaren Produlktionskrăfte 

ausgeniitzt werden lkânnen, um hiedurch die beste, grăsste und uns stets 

die hâchs:e Rentabilităt sichernde Produktion zu erzielen. 

Auch hier vor allem miissen wir fiir jedes Gebiet besonders feststel- 

len, welches die Produktionsarten sind, die diese latenten 

Krăfte am geeignctsten verwerten lassen, auf dass von Anfang 

an diese Gebiete mit Bezugnahme auf âir Forderungen der fiir sie be- 

stimmten Produktionen vorbereitet und eingerichtet -werden. 

Da diese Lindereien, wie bereits gezeigt wurde, în den Jahren 

wenn die Donau ihre Ufer nicht îiiberschreitet, auch în ihren jetzigen 

Zustande sehr grosse Ernten bringen kânnen, wăre natiirlich die ein- 

fachste Lâ&sung zur Fruchtbarmachung, sie rings herum einzudeichen und 

so fiir immer vor Uberschwemmung zu bewahren. Eine solche Lisung 

hat jedoch—obwohl sie bei uns sehr populăr ist und vielfach empfohlen 

wird-— cine grosse Zahl sehr ernster Nachteile allgemeiner, wie auch wirt- 

schaftlicher Art, welche sich ihrer Annahme ginzlich entgegenstellen ; 

wiirden wir derselben keine Rechnung tragen, so begingen vwir dieselben 

Fehler, die auch in anderen L.âindern: gemacht wurden, und die uns 

spiiter teuer zu stehen kămen. 

Die bedeutendsten Măngel dieses Systems sind folgende: 

1) Deicht man alle Uberschwemmungsgebiete dieses Donauufers 

cin, so gelangt man in kurzer Zeit dahin, dass fast das ganze Ufer — 

_ev. mit Ausnahme kleiner Unterbrechungen vor. den' Seen — mit cinem 

Schutzdeich versehen wird, der. das Ubertreten des Wassers auf das 

Baltagebict verhindert. Da aber in diesem Gebiete und besonders' im 

oberen 'Teile des Donaulaufes die grossen Seen, welche zur Zeit des 

steigens der Donau viel Wasser in sich aufnehmen, viel weniger zahlreich 

als in der unteren Region sind (bekanntlich nimmt ihre Gesamtflăche 

-
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von Severin bis zum Pruth nur 53.722 ha von den das Inundationsgebiet 
bildenden 417.611 ha cin), so wiirden alle diese YWassermengen, die sich 
nicht mehr iiber die Ufer ergiessen kănnen und nun în dem vom Deich : 
begrenzten Flussbett bleiben miissen, das Niveau des Stromes zur Zeit 
der Hochflut iibermăssig e:hshen. Die Folge wiirde, wie ich bereits 
gezeigt habe, vorerst sein, dass zur Zeit des Eisstosses und selbst bei 
den YWassersteigungen im Friihjahr unsere Hiifen iiberschwemmt wiirden 
und fiir die Schutzdeiche die Gefahr des Bruches bestinde. 

Hiegegen gâbe es nur das cine Mittel, die grossen Schutzdeiche in 
grâsserer Entfernung vom Ufer aufzustellen und so dem Wasser genii- 
gend Raum zur Ausdehung wăhrend des Hochwassers zu lassen; oder 
aber miissten wir cine neue Reihe von iiberschemmbaren sog. Sommer- 
deiche vie ! cim Rhein oder Po bauen welche aber in Anbetracht unserer 
verhkaltnisemiissig sehr schmallen Innundationszone hier durchaus nich 
patsen wiirden. 

” 
Druch dieses Vorgehen wiirden wir aber cine zu grosse Fliche 

— zwischen Deich und Ufer — opfern, die fiir ewig zur Unfruchtbarkeit 
verurteilt wăre und hăchstens als Weideplatz nach dem Riickgange des 
Wassers oder durch ihre Weidenbestinde niitzen kânnte. Wie ich bereits 
friiher angab, blicb an der T heiss, bei welcher dieses System angewendet 
Wurde, von . der Gesamtfiiiche von 1.600.000 ha zwischen den Deichen 
cine 'solche fast unfruchtbare Flăche von 200.000 ha. 

2)îDa dem Fluss nunmehr die Mâglichkeit, sich iiber die îiiber- 
schwvemmbaren L-indereien auszudehnen und scin Geschiche dort abzugeben, 
unterbunden ist, wird er dic schwersten davon auf bestimmten strecken 
in scinem Bette niederlegen und die Sohle erhâhen, die lcichteren aber bis 
ins Deltagebiet mitfiihren, dort die Seen verschlammen und dic grossen 
Sandbinke (die Barren) an den Donaumiindungen noch mehr vergrossern, 
dadurch die letzteren verstopfen und die Schiffahrt verhindern. Durch 
das almăhliche. Erhăhen der Sohle des Flussbettes auf bestimmete Stre- 
cken in Folge dieser Ablagerungen wird mit der Zeit auch das Niveau 
des Hochwassers immer mehr steigen, so dass die Gefahr des Uber- 
schwemmtwerdens der Hiifen und des Reissens der Deiche aus diesem 
Grunde von Jahr zu Jahr grăsser wird. 

LAPPARENT beschreibt diese Wirkung des Eindeichens auf die Er- 
hShung der Flusssohle sehr charakteristisch : 

«Si, pour profiter d'une maniăre permanente de la fertilite que Je 
„«limon, depos& par les anciennes crucs, a donne au sol du lit majeur on 
«veut enfermer les cours d'eau a peu de distance de son lit mincur, entre 
«des digues insubmersibles, les materiaux entraines dans les crues ne pour- 
<ront plus se deposer sur une large surface, îl faudra done que le depât 
<aiţ lieu sur le lit mineur |ui meme, que devra s'elever progressivement,
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«A mesure qie se produira cet encombrement du lit, on sera con- 

«traint de surclever les digues, c'est-ă-dire d'augmenter les dangers des 

<ruptures et Lintensite des desastres causes par chacune d'elles. C'est de 

«cette fagon que lendiguement' du P6'a conduit ce fleuve ă couler, en 

«certains points â plusieurs mttres au-dessus de la plaine environante. 

«A Borgoforte, entre Mantoue et Mod&ne, le P6 a €leve son lit, depuis 

«le quinzitme si&cle de plus de 5,50 m. Aussi les ruptures des digues, 

<assez rares dans le sitcle precedent, ont elles fini par devenir aussi fre- 
«quentes que desastreusese. 

3) Hebt sich die Flusssohle durch Ablagern des Geschiebes in dem 

-durch den Deich begrentzten Flussbett, so kann es mit der Zeit dahin 

kommen, dass dice geschiitzten 'Terrains 'niedriger zu liegen lkommen, als 

das zwischen Deich und Ufer des kleineren Flussbcttes licgende Gebiet ; 
dann wiirde das Grundwasser sich auf jenen 'Terrains stetig mehren, ihr 

Abfliessen immer schwieriger sich gestalten, und den Wasserpflanzen, wie 

Schilf, Riedgras etc wăre die Moglichhkeit geboten, sich zu entwickeln 

und die geschiitzten -Terrains neuerdings in Siimpfe umzuwandeln. 

Folgende Ausfiihrungen WALTER Scuirr's(1) fassen die in andern Lân- 

dern mit derartigen Eindeichungen gemachten Erfahrungen sehr gut zusani- 

men: <Eindămmungen und Eindeichungen ..... în friiherer Zeit allgemcin 

<iiblich, kommt man neuerdings von ihnen îmmer mehr zuriick, weil sie in 

«der Rege! nur voriibergehenden Schutz gegen die Iochwasser bieten, ohne 

«die Ursache der letzteren zu beseitigen. Dagegen wird meist gerade 

«durch die Eindimmung das Profil des Wasserlaufs cingeengt, also der 

«Spiegel des letzteren gehoben. Da iiberdies înnerhalb der Dimme eine 

«starke Ablagerung des Geschiebes stattfindet, die ausserhalb derselben 

«fehit, erhâht sich die Flusssohle konstant ; die Dămme werden allmăhlich 

«<ungeniigend, um das Land vor Uberflutung zu schiitzen, sie miissen ste- 

«tig erhăht werden, und damit steigert sich wieder die Gefahr des Damm- 

«bruches. Dazu kommt endlich, dass die Abwăsserung des 

«umliegenden Terrains durch die Erhshung der Flusssohle 

«immer schwerer und unvollkommener wird und schiliess- 

«lich ganz' âufhârt, was die e Versumpfung des Bodens zur 

«<Folge haben muss». | 

Ubrigens haben wir bei uns im J.ande und 'sogar auch an der un- 

tern Donau sehr bezeichnende Beispiele : das Grunădstiick bei Mahmudia, 

das vor 15 Jahren von der hollăndischen Gesellschaft, die die "Trocken- 

legung des Donaudeltas in Konzession genommen hatte, eingedeicht 

wurde, ist heute wiederum ein Sumpf voll mit Schilf und Riedgras. 

Ebenso ist der grosse Sumpf zwischen Cernavoda und Medjidia, wie ja 

(1) WALTER ScuIFF: Osterreichs Agrarpolitik scit d. Grundentlastung. | Band. 

Seite 407. Tiibingen 1898.
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schon weiter oben gezeigt 'wurde, nichts anderes als ein friiher produktiver 
und gesunder See, der aber von der die Eisenbahn bauenden englischen 
Gesellschaft cingedămmt wurde. und in welcher sich die Filtrationswasser 
ansammelten, die nun nicht mebhr abfliessen konnten und dadurch der 
Sce in einen schmutzigen und unproduktiven Sumpf verwandelten. 

Dasselbe ist bei verschiedenen andern Seen am Donauufer der 
Fall, welche friiher ergiebig waren, deren Wasserzufuhrkanăle aber durch 
Anlage von Verbindungsstrassen zu den Hafenpliitzen verstopft wurden ; 
heute kinnen sich diese Balten von keiner Scite mcehr mit frischem 
Wasser versehen, die eigenen, durch Filtration, Regen, Uberflutung der 
Ufer etc. angesammelten Wasser aber auch nicht ableiten, so dass 'sie 
îm Begriffe sind, zu Siimpfen zu werden, wodurch grosse produktive 
Flăchen unproduktiv und ungesund werden. ' 

4. Die ausserordentliche landwirtschaftliche Fruchtbarkeit der Inun- 
dationsterrains în den Jahren, die dort den Anbau erlauben, ist sicherlich 
in erster Linie der vorziiglichen Qualităt des Bodens zuzuschreiben, der 
fast jedes Jahr durch die Ablagerungen des Flusses gediingt wird. Be- 
sonders der feine und leichte Schlamm, den das Wasser selbst bei ge- 
ringer Geschwindigkeit mit sich zu fihren und demnach bis auf. weite 
Entfernungen hin iiber die Felder und Auen zu verteilen vermag, bildet 
das beste Diingmittel das wir haben, da er aus jenen organischen und 
mineralischen Stoffen zusammengesetzt ist, deren gerade die PAanzen am 
meistenSbediirfen. 

Auch scheint es dass die periodischen Unterschwemmungen dieser 
Lăndereien die Titigkeit der nitrifizieren Bacterien — welche fir die 
Qualităt des landwirtschaftlichen Bodens cine so grosse Bedcutung ha- 
ben — besonders fărdern sollten. 

Dâmmt man die Uberschwemmungsgebicte nun cin, so verhindert 
man dadurch das Wasser ein- fiir allemal, dieselben zu. iiberfluten und 
mit einer feinen Schlammschichte zu iiberziehen, der gerade dieser Bo- 
den die grosse Fruchtbarkeit verdankt. Der landwirtschaftliche Ertrag 
wird selbstredend in den ersten Jahren schr gross sein; werden aber 
demselben Boden fortgesetzt dieselben Năhrstoffe durch cinseitige Kultur 
von Cerealien entzogen, so wird bald die Zeit kommen, dass die: Produl- 
tionskraft immer mehr abnimmt. Statt dann ein Diingmittel erster Giite, 
das uns die Donau gibt und kostenlos auf unsere Ackerfelder ausbreitet, 
das diese befruchtet und gleichzeitig mit der ndtigen Feuchtigkeit versieht, 
zu haben, werden wir gezwungen sein, kiinstliche Diingmittel von den 
Fabriken aus dem Auslande. zu beziehen und fiir sie, fiir den Transport 
und ihre Verteilung auf jenen Feldern grosse Summen zu bezahlen. 

Mit diesem System, durch welches diese 'Terrains fiir immer gegen 
Uberschwemmungen geschiitzt șind, verzichten wir also auf die Auş-
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niitzung der wichtigsten Elemente, das gerade die Ursache der grossen 
Fruchtbarkeit jenes” Gebietes ist. 

5. Die ausserordentlich reiche Fischproduktion dieser Gebiete in 

den Jahren hoher Uberschwemmungen verdanken wir — wie wir friiher 

sahen — der ausserordentlich reichen Fischnahrung die sich auf diesen 

iiberschwemmten Lândereien entwickelt. Diese Fischnahrung — bestehend 

aus cincr reichen Hydrofauna und Flora — entwickelt sich aus den 

Neimen der” verschiedenen  mikroskopischen YWassertiere und Pflanzen 

welche în verschiedenen Dauerzustânden in diesem Boden sich immer 

finden.. Diese Organismen kânnen în diesem latenten Zustand mehrere 

Jahre von ciner Uberschwemmung zur andern, der grăssten Trockenhcit 

und Hitze des Sommers als auch dem grissten Winterfroste ausgesetzt 

warten bis ihnen wieder eine neue Uberschwemmung giinstige Lebens- 

bedingungen bringt um sich dann in der iippigsten Weise zu entwiclkeln. 

În den heimen dieser latent lebenden Wasserfauna und Flora, mit 

denen der Boden dieser I-inderein infiltriert ist liegt also cin grosses 

Kapital versteckt das in den Jahren hoher Uberschwemmungen durch 

die enorme Fischproduktion des ganzen Gebietes zum Vorschein kommt. 

VWenn wir also diese Jândereien so cindeichen wiirden dass sie in 

permanenter weise vor Uberschwemmungen geschiitzt werden, so wiirden 

“allmăhlich auch alle diese Keime absterben und dadurch cin enormes 

Kapital verloren gehen. 
__Bevor wir uns also entschliessen von einen derartigen Naturreich- 

tum în Zukunft keinen Nutzen mehr zu ziehen und deânitiv darauf zu ver- 

zichten, miissen wir zuerst gut erwăgen ob wir wirklich das verlorene durch 

besseres von jedem Standpunkt aus und fiir die Dauer ersetzen k&nnen. 
+ 

+ + 

“ Aus alledem schen wir also, dass dieses Meliorationssystem mittels 

stăndiger Schutzvorrichtungen tatsăchlich zahlreiche Unzulânglichkeiten 

ernster Natur aufweist, cinesteils cine Menge sehr schiădlicher Folgen 

nach sich ziehen kânnte andernteils kceinerlei Biirgschaft fiir die Zulkunit 

bietet, dass diese 'Terrains uns wirklich alle Vortcile bringen werden, 

die zu erwarten wir nach solch lkostspieligen Arbeiten berechtigt sind. 

Wir miissen also cin anderes Mittel crsinnen, das die nachgewisenen 

Mângel bescitigt und gleichzeitig diesen Terrains die beste Produtition 

und Rentabilităt fir, immer sichert, 

In allgemeinen Linien gezcichnet, wăre meiner Meinung nach das 

fiir unsere Uberschwemmurigsgebiete und besonders jene der Strecke 

Severin —- Pruthmiindung meistgecignete Meliorationssystem, durch das 

wir sie zur Xlaximum der Produktion und Rentabilitit bringen, und 

das dem regelmăssigen F lusslauf und der Schiffahrt wie auch den fluss- 

abwârts gelegenen 'Terrains und Scen lkeinerlei Schaden macht, folgendes:
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1. Vor allem: miissen uns unsere Arbeiten in den Stand setzen, 
cine măglichst grosse Flăche dieser Terrains zu verwerten; auch diirfen 
wir zwischen Ufer und Damm nicht ausgedehnte Flăchen, die fiir evrige 
Zeiten zur Unfruchtbarkeit verurteilt sind, freilassen, ausgenommen selbst- 
verstăndlich dic fiir das fliessende Hochwasser unbedingt nătigen Flăchen. 

Dies kann jedoch nur durch Herstellung einer Reihe von în ge- 
Wissen Abstânden von cinander am Uferrande gelegenen Bassins— ausser 
den permanenten Seen, die, wie ich gezeigt ha' e, erhalten und spe- 
ziell cingerichtet werden miissen — die mit den fir die Landwirtschaft 
bestimmten “Terrains alternieren und in den die Wasser der Hochfluten 
sich teilweisc cergiessen kămen. 

Auf diese Wceise werden nun die Donauwiisser, wihrend der Hoch- 
fluten nicht mehr so gewaltig hoch steigen und dic Hiifen iiberschwemmen, 
die Diămme durchbrechen etc. sondern, jetzt werden-sic dem Ufer entlang 
cine Reihe Sicherheitsventile finden, durch die sic sich ergiessen kânnen, 
und ihr friiheres Regime crhalten. Dic zur Vermeidung der ausscrordentli- 
chen Erhâhung des Donauniveaus bestimmten Terrains, bleiben aber jetzt 
nicht mehr wie beim anderm System unfruchtbar, sondern kănnen zur 
Fischzucht verwertet werden und werden — wie ich weiter oben gezeigt 
habe—an Produktion und Rentabilităt den besten Ackerfliichen gleich sein. 

2. Statt das gesammte Donauwasser mit den wertvollen darin mit- 
gcfiihrten Diingmitteln dem Mcere zugehen zu lassen, miissen wir sie im 
Gegenteil Sf unsere Felder, zu deren Befruchtung durch ihre F cuchtiglcit 
und imen aatiirlichen Diinger, zu Iciten suchen. Wir miissen sogar beson- 
dere Arbeiten ausfiihren, um das mit Schlamm beladene Donauwasser 
beliebig auf jene Terrains fiihren zu kânnen, damit das Geschiebe dort ab- 
gelegt werden und das Wasser nur als reines Wasser —d.h. nachdem es 

alle die Schlammteile auf diesen I.indereicn abgelegt hat — în dem Fluss 
zuriickgefiihrt werden kann. 

Dies gelingt jedoch nur, wenn wir diese Terrains derart einrichten 
dass sie von Zeit zu Zeit ganz iiberschwemmt und in kiinstliche Teiche 
fiir die Fischzucht verwandelt werden lânnen. 

Auf diese Weise kann die Donau, statt ihr Geschiebe auf ihrem 
Bettgrunde anzusetzen und damit Bânke zu bilden oder die produktiven 
Balten des Deltas zu verschlammen oder noch grăssere Sandbarren im 
Meere an dessen Miindungen zu bilden, sie nun 'auf unseren Ăckern 
niederlegen und diese fruchtbar machen. Es wăre wahrlich eine Barbarei, 
jedes Jahr Dungmittel im Werte von vielen Millionen ins Meer forttreiben 
und dadurch grosse Reichtiimer fiir die NationalSkonomie unseres Landes 
verloren gehen zu lassen. 

În Jahren, in denen diese Terrains iiberschwemmt sind, kănnten sie zur 
Fischzucht oder zur Fischzucht in Verbindiing mit Reislultur dienen und hic- 
durch sogar cine bessere Production! geben als jene der natiirlichen Scen ist,
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*3. Behufs besserer Bewirtschaftung, und um womâglich die ausge- 

zeichnetsten Ergebnisse zu erzielen, miissen wir aber, wie dies heute 

im kleinen auf mehreren “Giitern în Deutschland, Osterreich u. a. ge- 

schieht, bei der Ausbeutungsweise dieser Gebiete eine Rotation der 
Kulturen einfiihren, d. h. jedes Terrains soll einige Jahre zu verschie- 

denen landwirtschaftlichen IKulturen verwendet und hieraul cin Jahr oder 
mehrere Jahre zur Fischzucht beniitzt werden. 

Dieses Rotationssystem mit abwechselnden Kulturen 

von Ackerbau und Fischzucht sichert uns nicht nur fiir jede Pro- 

duktionsart die 'besten Resultate, es wird uns auch aus allgemeineren 

und h5hern Griinden sogar fârmlich aufgedrângt. 

În der Tat da jetzt das Geschiebe auf dem gesammten Ubersch- 

wemmungsgebiete gleichmăssig abgesetzt vwird, so werden auch die 

cingedeichten Terrains allmăhlich erhâht und es besteht fiir sie nicht 

mehr die Gefahr, mit der Zeit tiefer zu liegen als die “Terrains ausserhalb 

der Deichbauten; da andrerseits das Flussbett nunmehr keine Veranlassung 

hat, sich zu erhăhen; wird auch die-grosse Gefahr die ich weiter 

oben erwăhnt habe, dass die geschiitzten Terrains mit der 

Zeit in Siimpfe verwandelt werden, durch dieses System, 

volistindig bescitigt. 

Dieses Rotationssystem ist somit unleugbar dem anderen System 

der permanenten Schutzbauten gegen die Uberschwemmungen Weit iiber- 

legen, da es uns cinerscits în den Stand setzt, alle Naturkrăfte zu ver- 

werten und sie fruchtbringend zu machen, und weil wir aber andrerseits 

auch die Sicherheit haben, dass die Resultate der von uns ausgefiihrten 
Meliorationsarbeiten dauernde sein werden und dass sie weder auf den 

Wasserstand der Donau, noch auf die Schiffahrt schlechte YWirkungen 

ausiiben kânnen. 

Fiir die allgemeine Volkswirtschaft aber bietet dieses System auch 
noch andere grosse Vorteile und  zwar: 

l. Statt einer cinseitig ackerbaulichen Kultur werden diese Terrains 

nunmehr eine viclscitigere Produktion geben (Getreide, Fischzucht, Hanf 
und andere industrielle Pflanzen, Reis, kiinstliche Grasfliichen und folglich 

Viehzucht u. s. w); wir werden also vor den Schrecknissen eines schlechten 

Erntejahres bewahrt und gleichzeitig vor jeder Eventualităt, gesichert, 

wie.z. B. Uberprodultion eines bestimmten Zweiges, Mangel an Absatz- 

gebiet fiir irgendeine Produlktionsart, parasităre Krankheiten oder Insek- 

tenplagc. fir irgend cine Pflanzengattung, Viehseuchen, Infection. des 

Wassers und Sterblichkeit der Fische, Erfieren und alle Arten von 

Naturereignissen, welche die cine oder andere der verschiedenen Erzeug- 

nisse vernichten kănnen. 

2. Abwechselnd: mit: den ausgetrockneten, zu: Ackerban verwven-
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deten Terrains, stellen die iiberflutetn Bassins zur selben Zeit eine Reihe 
von sehr bequem gelegenen YWasserreservoiren dar, aus denen zur Ve- 
gctationszeit und bei der Diirre des Sommers leicht das erforderliche 
Wasser zur Bewiisserung der Kulturen jener Terrains herangezogen wer- 
den kann. Die Betten der alten .Gârlas aus diesen <Polder> werden uns 
bei dieser Bewăsserung zu gute kommen, da sie auch diesen Zwecken 
Icicht anzupassen sind, Diese bedeutenden Wasserreservoire erlauben uns 
weiters auch zahlreiche andere ackerbauliche Verbesserungen, wie Kunst- 
wiesencinrichtung ctc., vorzunehmen. | 

Gleichzeitig erhalten diese Bassins die erforderliche Feuchtigkeit 
der Atmosphăre und des Bodens, mildern — wie Wwir im III, Kapitel $ 1 
geschen haben — die Sonrienglut und tragen zur Kondensierung der . 
Wasserdămpfe der Luft und hiedurch zur leichteren Regenbildung bei. 

* Selbst wenn ihre Eigenproduktion als Fischerei cine geringere Ren- 
tabilităt aufweisen wiirde — was aber sicherlich nicht der Fall sein wird 
umsomelhr als dieses Fischzuchtjahr die Brache ersetzen wird — so wiirden 
doch die indirekten Vorteile, die sie fiir die anderen Kulturen bieten, 
jedweden Verlust mehr als ausgleichen. 

3. Diese Wasserreservoire gestatten uns glcichzeitig cine Reihe schr 
gewinnbringender, ncuer Kulturen cinzufiihren, unter welchen—wie schon 
friiher mitgeteilt wurde — die wichtigste die des Rcises ist. Der Reisbau 
wird sowohl fir unsere NationalGkonomic, wie auch fiir die Ernihrung 
uns&or l-andbevălkerung von hăchster Bedeutung scin (1). Auf den Gii- 
tern des Grafen KARATsoxY în der Năhe von 'Temesvar în Ungarn, wurden 
etwa 700 ha Uberschwemmungsgcbiet das vom Bersavaflusse regelmiissig 
iiberflutet wird, spezicll dazu cingetichtet sodass auf demselben schon seit 
einer Reihe von Jahren Reis mit gutem Erfolg angebaut wird. Die dortigen 
'limatischen Verhăltnisse stimmen mit den unscrigen im Donautale zienlich 
iibercin und wir kânnen wenigstens des gleichen Erfolges sicher sein. 

Die bei uns bereits gemachten Versuche (bei Foltesti am Ufer des 
Brateș und bei Gruia), iiber welche ich friiher bercits gesprochen habe, 
sind im iibrigen schr crmutigend. Bei Foltesci wurden 1907 45 ha. be- 
baut, die einen Ertrag von 50 hl vom Hektar ergaben ; 1908 wurden 70 
ha. bebaut, die 40 hl und 1909 wiederum 40 hl vom Hektar crgaben. 

Dies sind die allgemeinen Grundstitze, nach denen wir uns, meiner 
Ansicht nach; bei: der Verwertung unserer Uberschwemmungsgebiete 
richten miissen. Dic Art und Weise der Anwendung dieses Systems 
hângt selbstredend vor allem von den spezielen Verhăiltnissen eines je- 

(1) Siehe [. LAHOVARI: Vortrag, gehalten în der Sitzung der Deputiertenkam- 
-mer vom 7 Mărz 1909,
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den Gebietes ab. In ganz allgemeinen Linien aber wiirden die auf diesen 

Terrains auszufiihrenden Arbeiten folgende sein : 

1. Sie von allen Sciten, von wo Wasser kommen kann, mit Hoch- 

wasserdeichen zu verschen, sei es, um sie vor dem Wasser zu schiitzen 

oder sei es im Gegentheil um das dort beândliche Yasser das ganze 

ahr hindurch, wann immer wir es brauchen, zu erhalten. 

Damit sich solche Arbeiten auch rentieren, miissen sie sich auf aus- 

gedehnte Fliichen erstrecken, denn wenn jede Besitzung separat ein- 

gedimmt werden miisste, wiirden die Auslagen viel grăsser sein, als der 

Wert des gewonnenen Grundes. Bei diesen Arbeiten kann demnach auf 

die Grenzen der Giiter keine Riicksicht genommen werden und die 

Querdămme miissen eben nach der Conâguration des Terrains unter Aus- 

niitzung der Niveauunterschiede angelegt werden um hiedurch mâglichst 

wenig Deichbauten zu haben. 
2. Ist dann cin grosseres Terrain— z. B. 12.000 ha—von Hochwasser- 

deichen umgeben und bildet cinen sog. «Polder», so muss der Haupt- 

polder durch zum Donaudeich rechtwinklig laufende Querdimme in cine 
Reihe Nebenpoldern oder Bassins—z. B. in 3—+ Bassins von je 

3—4000 ha — eingeteilt werden. 
„8. Jeder dieser Nebenpolder ist so cinzurichten, dass er. nach unserm 

Belicben iiberschwemmt werden kann, dass also zur Zeit des Steigens der 

Donau, die fiir unsere Zwecke erforderliche Menge Wasser direkt oder 

durch Pumpen cingelassen werden kann. Auf diese Weise kann nach cinem 

oder mehreren Jahren, je ciner der.4 Nebenpolder wechselreise zur 

Fischzuht, die iibrigen zu Ackerbau verwendet werden; so wird in einer 

Reihe von Jahren jeder dieser Nebenpolder der Reihe nach îiber- 

schwemmt werden, einnen Sommer lang unter YVaseer stehen und durch den 

von den Uberschwemmungen mitgefiihrte Schlamm und durch dic von der 

*Fischzucht herriihrenden organischen Stoffe glcichmăssig gediingt werden. 

4. Die Nebenpolder miissen untereinander durch einen gemcein- 

„samen Kanal verbunden scin, der das wăhrend der Friihjahrsiiberchwem- 

mung in geniigender Menge aufgespeicherte Wasser aus dem iiberfluteten 

Bassin in die andern Bassins mit Ackerbau behufs Bewăsserung derselben 

leitet. Dieser Binnenkanal muss demnach vor jedem Nebenpolder mit 

ciner Schleusenvorrichtung versehen sein, um das Abfliessen oder Ab- 

sperren des Wassers je nach Bedarf zu ermâgiichen. | 

5. Im Innern der Nebenpolder kănnen sodann alle Einrichtungen 

und fiir die verschiedenen Kulturanlagen erforderlichen Installationen ge- 

troffen werden, die wir hinsichtlich der Melioration des Bodens mittels 

Bewăsserung, Drainage etc. vornehmen wollen. 

In beiliegender schematischen Skizze habe ich versucht, die Art 

und Weise zu zeigen, wic cin Terrain ungefăhr cingerichtet werden mijsste,
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um es mittels des Rotationssystems mit Wechselkulturen in 

der oben beschreibenen Form richtig zu verwerten. 

Hierauf haben wir also unsere Studien zu richten. Die Wasserbau- 

Îngenieure miissen cine Menge technischer Fragen beziiglich der Lage 

und Profil der Deiche, wie auch beziiglich der Wasserspeisung der Polder 

etc. lisen. Die Kultur-Ingenicure, die Agronomen, die Fischziichter u. 

s, w. haben andrerseits fir jeden Fall eigens die innere Einrichtung der 

Polder und die Vorbereitung der “Terrains fiir die verschiedenen dort 

vorzunechmenden Kulturarten u. s. iv. festzustellen. Die Juristen, Oelkono- 

misten und dic Finanzleute endlich werden eine gesctzmăssige Grund- 

lage fiir alle diese Arbciten und die finanzielle Moglichkeit ihrer Aus- 

fiihrung herzustellen haben. În cinem spăteren Kapitel aber werden wir 
diese Fragen noch des Niheren priifen. 

C. Die Melioration des Donaudeltas. 

Nachdem in den vorhergehenden Paragraphen gezeigt wurde, welches 

die Grundsătze sind, die uns sowohl bei Melioration der grossen per- 

manenten Seen und ihrer Verwertung zur Fischzucht, wie auch bei der 

Melioration der iiberschwemmbaren L.ăndereien im engeren Sinne leiten 

missen, wollen wir nun betrachten, în welcher Weise diese Grundsătze 

fir das Donaudelta angeivendet werden kânnen, um auch diese aus- 

gedehnten Flăchen unseres Territorimus mâglichst nutzbar zu machen. 
Es ist um so notiwendiger, dies hier zu zeigen, als gerade iiber das 

Donaudelta die falschesten und gefăhrlichstern Ansichten verbreitet sind. 

Der Umstand, dass jemand, der mit dem Schiff den Sulinakanal 

hinunterfăhrt, auf allen Seiten ungeheure Flăchen griinen Schilfs, einem 

Meere gleich, erblickt, hat die Meinung hervorgerufen, dass hier. dic 

grossen Bodenvorrâte unseres Landes sein miissen, und dass wir diese 
Terraine nur durch Deiche vor den Uberschwemmungen zu schiitzen brau- 
chen, um aus ihnen die fruchtbarsten Ackerflăchen zu machen.—: «Das 
Donaudelta muss der fruchtbarste 'Teil unseres J.andes werden> sagte în 
gutem Glauben Dr. IsrRATI in ciner feierlichen Rede (1) in Gegen'vart 
S. M. des Kânige. «Das Delta diirfen wir nicht mehr unproduktiv ste- 
hen lassen> sagte mir kiirzlich cin Minister. Solche und ăhnliche Phra- 

„sen sind oftmals von Personen in hoher politischer und administrativer 
Stellung “zu hâren, so dass allgemein der, Glaube eriwechkt wird, dass nur 

(1) Siche Dr. C. ISTRATI: Rede, gehalten gelegentlich der Erdffnung der Aus- 
stellung der Ruminischen Vereinigung zur Forderung der Wissenschafien im Jahre 
1903 (Bericht Seite 59, 1908, Staatsdruckerei. (Rumănisch).
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LANGSSCHNITT DURCH DAS DONAUDELTA 

Vom Ceatalul Ismailului an bis zum Schwarzen Meere (5 Meilen nărdlich von Sulinq). 

Aufgestellt nach den im Sommer 1909 von der Fischereidirektion vorgenommenen Messungen. 
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durch unsere Gleichgiiltigeit eine so ausgedehnte Fliiche unseres [.andes 
bisher unproduktiv geblieben ist, und wir nur das gross Kapital, herbci- 
zurufen brauchen, das „uns rasch diese ungeheueren Flichen in Acker- 
felder umwandeln und so diese enorme Reichtiimer uns erschliessen soll. 

- Von dieser Geistesrichtung wussten sofort Geschiftsvermittler und 

Nonzessionsbewerber Nutzen zu zichen; der Staat aber, der mangels erns- 

ter wissenschaftlicher Studien die wwirkliche Sachlage nicht kannte, er- 
teilte einmal eine IKonzession «zur Trockenlegung des Donaudeltas», die 
zu keinem Resultat fiihrte — und auch nicht făhren konnte —, fiir welche 

aber schliesslich der Staat den lonzessionăren noch eine Entechadigung 
von 250.000 Lei zahlen m'1sste. 

Heute wird vom Staate neuerdings mit noch mehr Pomp und grâs- 
seren Versprechungen cine andre Konzession gefordert (1). 

Bei dieser Sachlage ist es umbedingt nătig, in volistiindig objcktiver 

Weise zu zcigen, welches der wirkliche Stand der Dinge ist, um diesem 

Fischen in 'Triibem scitens aller internationalen Spekulanten und Vermittler 

aller Kategorien, die den Staat sowohl, wie auch lcichtgliubige Menschen 

auszuniitzen suchen, endlich cin Zicl zu sctzen. Gleichzeitig soll auf Grund 

bisher” gemachter' wissenschaftlicher Studien gezeigt werden, în welcher 

Weise das Donaudelta ausgebeutet werden muss und wie es melioriert 
werden kann, so dass es uns auch, nach Moglieheit das Maximum an 

Produktion und Rentabilităt gibt. 
DIPF “ragen, die wir hier in erster Linie zu stellen haben, sind: 

1) Welches ist die wirkliche Beschaffenheit dieser Terrains; 
2) welches sind die inden.verschiedenen Gebieten des Donau- 
deltas măglichen Produktionsarten, und 3) welche von diescin 
Produktionsarten bietet uns die meisten Garanticn fir an- 
dauernde Hâchstrentabilităt und bringt uns gleichzeitig 
dic grâssten Vorteile fiir die allgemeine Okonomie des 
Landes, ohne jedoch die hăheren Interessen der Schiff- 
fahrt e etc. zu schădigen. 

(1) Das Kapital der Gesellschaft, «die sich nach Erteilung der Konzession 

im Prinzip mit dem Rechte der Option bilden wird>, soll 100 Millionen Lei be- 

tragen;. ... fur die Direktion der Arbeiten hat die Gesellschaft keine Mittel ge- 
scheut und mit sehr hohen Gehâltern die bedeutendsten rumiinischen Ingenicure 
sich gesichert; in den Verwaltungsrat hat sie die cinflussreichsten Persănlichkciten 
gewăhlt, u. s. w., und sicher wird der Vermittlerverdienst fir ein solch «gliinzendes 
Geschiift> nur cin sehr grosser sein..... Wer schiiesslich all diese vergeblichen Ver- 

suche und Verluste bezahit, ist eine andere Trage; moglicherweise die unschuldi- 

gen Aktionăre, die ihre Gelder in cin so «gliinzendes» Unternehmen stecken woll- 

ten, warscheinlicher aber wie immer unser Staat, der dann auch noch mit den 

fremden Gesandtschaften zu kiimpfen haben wird, die die Interessen der betroge-. 
nen Aktionăre ihres Landes unterstiitzen werden.



“DR. GR. ANTIPA >
 

9
 
»
 

Die Antwort auf diese grundlegenden Fragen kann natiirlich nur aus 

genauer Kenntnis der natiirlichen und wirtschaftlichen Verhiltnisse dieser 

Gebiete sich ergeben: eingchende Kenntnis der Topographie, Orographie und 

Hy drographie des Deltas, griindliches Studium der Beschaffenheit der ver- 

schiedenen Terrains das aus verschiedenen Analysen und Sondagen ge- 

wonnen wird, genaue lKenntnis der Fauna und Vegetation, wie auch der 

speziellen biologischen Bedingungen. etc.; andrerseits griindiiche Ienntnis 

der gegenwărtigen Produktionsarten und die Art und Weisc, wie diese 

in den verschiedenen Jahren îm Verhăltniss mit dem periodischen Stei- 

gen und Fallen des Donauwassers variicren; langjâhrige Bcobachtungen . 

iiber die YWirkungen, die die Seen auf den Schiffahrtskanal der Donau 

ausiiben, etc. Nur auf Grund solcher Kenntnisse sind wir im Standce, den 

Produltionsarten Rechnung zu tragen, mit welchen wir diese Gebicte 

besser verwerten kânnen, und auch den Arbeiten, die zu dicsem Zwecke 

ausgefiihrt werden miissen. 
Aber gerade der Mangel dieser fundamentalen Kenntnissc war die 

Hauptursache, dass, ivie wir geschen, vollstiindig unmăgliche I.Osungen 

bei der Behandlung dieser wichtigen Frage gegeben wurden, dass dic 

Vermittler jeder Art auf dic I.cichtgliubighkeit unserer Staatsmânner spe- 
-kulicren konnten und den Staat dahin brachten, bedeutende Summen fiir 

missgliickte Versuche zu zahlen, und -ihn „jetzt in noch grossere Aben- 

teuer zu verwickeln suchen. 

2. Ist eine Trockenlegung des Donaudeltas mâglich ? 

Im dritten Kapitel gab ich cine gcdringte — fiir den Rahmen dic- 

ser Arbeit jedoch vielleicht noch zu lange und ermiidende — Beschreibung 

der natiirlichen und wirtschaftlichen Verhiltnisse des Donaudeltas. Aus 

dicser Beschreibung war zu crsehen, dass im Delta die permanenten gros- 

sen und ticfen Scen vorwiegen, dass die: Sohle dieser Seen im Durch- 

schnitt etwa 1.80 m. unter dem Wasserspiegel des Schwarzen Meeres liegt, 

dass im allgemeinen das ganze Delta ein grosser, tiefer, unter dem Null- 

punkte des Sch'varzen Meeres liegender, der L.ânge und Breite nach von 

zahlreichen «Grinds»,—Resten ehemaliger Kiistenwălle oder der Ufer frii- 

herer jetzt im Gârlas umge'vandelter Donauarme, —durchzogener Sec ist. 

Sie hat das Ausschen ungcheurer hollindischer. Polder, die an ihrem 

Raride durch gigantische Deiche begrenzt werden, die die Grinduri der 

jetzigen Ufer sind, und von denen “jeder durch andre, von den Binnca- 

Grinds gebildete Lings-und Querdimme, in cine Reihe von Nebenkam- 

mern geteilt wird. Alle diese natiirlichen Polder dienen aber nicht wie în 

Holland dem Aclerbau, sondern sind hier. mit Wasser gefilit und bilden
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TAFEL XX. 
SCHWIMMENDE INSELN, . 
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FIG, 1. Eine Kleine schwimmende Insel auf der Nordseite des Brateş-Sce (bei Șivița). FIG. 2. Der «Ghiolul Mazilului», (Rezvertin Labirint), durch den Kanal zur Regulicrung des Sulina-Armes bei -grossen M in zwei Teile geteilt; mit schwimmenden Inseln aller Grăssen angefiilit, die der Wind nach allen Rich- tungen bewegt; dadurch werden fortwihrend dice Konturen des Sees geiin- dert und die Miindungen der Gârlas verstopft, weshalb ihm die lipovenischen Fischer auch den Namen Labirint gaben. 
FIG. 3. Ein Remorqucur der Europiiischen Donaukommission; er bugsiert zwei Stiicke grosser schwimmender Inseln, dic gelegentlich des Durchstiches des Kanals beim grossen M herausgezogen wurden,
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TAFEL XXI. 

SCHILFVEGETATION MIT PELIKANENKOLONIEN UND STRATIOTES ALOIDES IM 
PLAURGEBIET DES DELTAS. 

FIG, 1. Eine Schilfregion («Piaur») în dem See Babina (Delta). Das Schilf hat cine 
Hohe von 3—5 m Am Schilfrande Nester des Pe/ecanus Crispus (mit schwar- 
zen Jungen). 

FIG. 2. (Mitte links) Schr reiche Vegetation von Strafiotes aloides în dem Sec 
Matiţa (Delta). Infolge des Stratiotes gelichtetes Schilf. 

FIG. 3. (Mitte rechts) Plaur mit sehr hohem Schilfwuchs. Am Schilfrande Nester 
mit Jungen.des Pe/ecanus onocrotalus (weisse Jungc), 

FIG, 4. Ein Kleiner Delta-See mitten in der Plaurregion (iber dem Grind von Sti- 
poc). In der Mitte cine kleine Wasserlichtung, am Rande sehr hohes Schilf 

in dichten Massen. Am Rande Nester von Pelecanus onocrotalus und Carlo 
corimoranus.



NAI, TAB. ANTIPA ; OBERSCHWEMMUNGSGEBIET DER DONAU, 

    
 
 

D STRATIOTES „IKANENKOLONIEN UN 
M PLAURGEBIET DES DEL TAS. 

d)! MIT P CHILFVEGETATION S 

ALOIDES |



DAS OBERSCIIWEMMUNGSGEBIET DER UNTEREN DONAU 225 
  

die besten Fischbecken,.die man haben kann. (Siche den Quersprofil von: 

Fig. 62, 64, 66 und 69, wie auch den Lângsprofil durch die Insel Letca, 

vom Ceatal Ismail âu bis zum Meeresufer, Fig. 98). | 
Jedes Friihjahr erneuert die Donau mittels ihres periodischen Stci- 

gens und durch verschiedene. Gârlas, das Wasser dieser Bassins, die wie- 
der durch ihre Abflusskanăle und die Durchlăssigkeit ihrer Ufer jeden 

Hlerbst zur Zeit des Wassertiefstandes, cinem Teil des fir die Unterhal- 

tung des Schiffahrtskanales erforderlichen YWVasscrs zuriiclgeben, 

Alle diese ticfen Scen sind— wie în jenem IKapitel schon bemerkt 

wurde—von ungeheuren Schilfwvaldungen bedeckt von einer ausscrordent- 

N 

  

Fig, 99. Ein Schilfrhizom (Phragmites comnunis) mit seinen. Wurzeln. 

lichen Vegetationskraft wie sie in andern Gewăssern Europas unbekannt ist. 

An Schilf, das auf den Ufergrinds der Gârlas und der Seen mit 

festem Strande wăchst — gewohnlich zusaâmmen mit Rohrkolben (Zygha 
latifolia und Typha angustifolia),- verschiedenen: Arten “von Ried- 
grăsern (Carex), 'Teichlilien. (Iris germanica und Iris. pseudoacorus), 

Binsen (Scirpus lacustris, Acorus, Butonius, Sparganium etc.) und allen 

Arten von Sumpifpflanzen — gibt es verhăltnismăssig weniger; der grosste 

Teil der Delta-Schilfbestinde und ganz besonders im unteren “Teile 
desselben : wird aus schvimmendem Schilf, «<Plaur>, <Plav> oder 

«Prundoi» genannt, gebildet. 
E 

* . 

Die Plaur-Decke. Da ich im II. Kapitel den Plaur nur voriiber- 

gchend erwăhnt habe ohne ihn ausfiihrlich zu beschreiben, ist cs nâtig, 

Anuarul Iustit. Geologic al României, Vol. IV, Fasc. Il. . 15
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hier năher auf îhn cinzugchen, denn er hat fiir die Beurteiling der uns 

hier interessierenden Fragen — und auch wohl vom rcîn wissenschaft- 

lichen Standpunkte aus — eine ganz besondere Bedeutung. 

Der <Plaur» ist cine cigenartige Bildung, dessen . Auftreten in 

  

    
“Fig. 100. Ein Suiick «Plaure. Schematische Darstellung, welche die 

horizontale Lage der Rhizome, Wurzeln und 

Halme des Schilfes zeigt. 

solchen grossen Dimensionen wie in unterem Deltagebiet nirgends noch 

beschrieben wurde. Wir kennen allerdings unter dem Namen Schwing- 

rasen cine Anzahl ăhnliche Bildungen von denen einige .<verfilzte 

schwimmende Decken von Phragmites und anderen Pflanzen> doch im 

allgemeinen sind diejenigen die aus Schilfrohr bestehen nur in viel klei- 

neren Ausdehnung beschrieben worden. Nach ihre 'grossen Dimensionen 

wiirde unsere Plaur-Decke cher mit den sog. «floating prairies» vom 

a :
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Delta des Mississipi zu vergleichen oder noch mehr mit den grossen 
Rasenflăchen. welche bedeutende Teile der grossen Tropen-Secn bede- 
cken wie der Tanganika-Sec, Albert-Sec, Viktoria, Njansa 
etc. oder mit den Pflanzenbarren: des oberen Nils den sogenannten” 
«“Ssedds» welche în den Seitenlagunen dieses Flusses entstehen und 

n
a
 

N 
1 A 
(| 

d
 

Sa
x 

“z 

  
Fig. 101. Querschnitt durch cincm. Stick Plaur, Geschen ton der Seite aus 

(Photographic), 

dann in dem Fluss als schwimmende Inseln gctrieben werden etc. ctc. 
Doch sind diese im allgemeinen aus anderen Pflanzenbestinde gebildet 
und speziel aus ciner Vercinigung von wilder Zuckerrohr (Vossia pro- cera), Papyrus (Cyperus papyrus) und Ambadsch (Aedemone mirabilis) 
und von einer Reihc kleincren Planzen welche die Rolle des Bindemittels 
iibernehmen. 

Unser Plaur weicht: aber von allen diesen âhnlichen Bildungen be-
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tendend "ab sowohl in Bezug auf seinen Bestandteile wie auch auf seincr 

Bildungsweise und Beschaffenheit. 

In Anbetracht seiner sowohl. rcin wissenschafilichen wie e auch prak- 

tischen Bedcutung wollen wir ihn also năher beschreiben sowcit der enge 

Rahmen dieser Arbcit uns gestattet: 
Die Plaur-Decke hat cine mittlere Dicke von 0,90—1 m. und wird 

aus diclken, in einander verfiochtenen und durch ihre wie Barthaare feinen 

Wurzeln zusammengebundenen Schilfrhizomen (Fig. 99 — 100) gebildet 

welche sich untereinander verfilzen und zusammen cine schwimmendce, 

mehr oder weniger kompakte Masse darstellen. | 
Uber diesecm schwimmenden diirren Rohr wăchst einesteils griines, 

Schilf, das sich aus den horizontalen Rhizomen des Plaur entwickelt, an- 

dernteils fangen verschiedene Xerophile Pflanzen, deren jăhrliche Uber- 

reste durch cinen eigenen Humifizierungsprozess eine diinnc, schivarze 

und fette Humusschichte erzeugen, zu wachsen an. (Fig. 100, 101 und 102). 

Auf diese Weise verdichtet sich der Plaur jedes Jahr, bildet eine 

Art mehr oder weniger festen Bodens, auf dem eine sehr schâne Xero- 

phile Vegetation gedeiht. Hier treffen wir stets cin Farnkraut (Fra 

telipteris), eine Art Nachtschatten (Solon duicamara), cine Winde, 

die sich am Schilf bis zu bedeutender Hihe hinaufschlângelt (Convol- 

“vulus sepium), cine Art Ranunculus, Rumex hydrolapahum,. mehrere 

Arten von Senecio, Sysimbrium, Lytrium salicaria, Mentha aquatica, 

Melilotus officinalis, Althaca, Oenanthe aquatica, Stachys' palustris, 
Cicuta virosa;. Nasturtium austriacum und N. amphibiuim,. Sagitaria 

sagitaefolia, Miosotis- palustris und alle mâglichen Blumen,. die durch 
ihre Farbenprăchtigkeit und ihre ausserordentliche Wachetumskraft eines 

der schănsten Bilder bictet, welche uns die Natur int dicsen. Gebieten 

zeigt (Fig. 102). (1) SI | 
| Am unteren 'Teile des <Plaur> gehen die Schilfrhizome in Făulnis 
iiber ; da aber im: Wasser nicht geniigender Sauerstoff. hiezu vorhanden 
ist, findet kein vălliges Verfaulen,. sondern nuhr cine Art von Sapropel- 

bildung statt, so dass ihre Harrwurzelh sich in cine schwarze fette Masse 

verwandeln, wăhrend die Rhizome ihre Form beibehalten, aber cin ver- 

kohltes Aussen bekommen. (Fig. 103). | 
Die Rhizome des oberen Teiles des Plaur leben wciter und senden 

senkrecht zu ihrer Richtung, also gerade nach oben, neuc Schilfhalme 

(Fig. 99 und 100) aus. Es kann hier beobachtet werden, wie durch das 

Wurzelgewebe, etwa in ciner Tiefe von 40—50 cm, sich die Schilfhalme 

Raum suchen, um an die Oberflăche durchzudringen und bis zum Herbste 

die betrăchtliche Hăhe von 5—6 m zu erreichen. 

  

(1) Die hier angefihrten PAanzen: wurden von unserem leider verstorbenen 

ansgezeichneten Florisen Prof. D. GRECESCU bestimmt.
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Zwischen den die Plaurdecke bildenden Rhizomen und Wurzeln dringt 
oftmals das Wasser durch und gelangt bis zur Oberflăche, wo es so mehr 
oder weniger eine kiinstliche Wasserfliche bildet und dem Ganzen das 
Aussehen eines Sumpfes gibt. 

Auch das Tierleben ist auf dem Plaur vertretten: Ausser allen 
Arten von hier briitenden Wasservâgeln gibt es auch stăndiglebende Sâu- getiere, wie der Yildschwein (Sus scrofa ferra). Diese finden hier an 
den siissen und nahrhaften Schilfrhizomen gute Nahrung und sind beson- 

  
Fig. 102.. Ein Stick «Plaur» mit der daraut befindlichen Vegetation, 

"ders vor Uberschwemmungen gesichert, da sie auf dem schwimmen- 
den Plaur stets auf dem Trocknen sind, wie hoch auch das Wasser 
steige. Es gibt daher, bekanntlich, în den Gegenden von Sulina, Chilia 
und Dranov sehr viele Wildschiweine, wâhrend im oberen 'Teile des Deltas, 
wo der Plaur seltener auftritt und auf den Grinds das Schilfdickicht 
vorherrscht, dieses Wild sehr selten anzutreffen ist. 

Ausser Wildschweine leben hier stindig von den Stiugetieren noch 
die Fischotţer (Lutra vulgaris), der Norz (Mustella (utrcola), 3 Arten
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von Hermelinen. (Mustella erminea, M. vulgaris u. M. Dombrowshi) 

schr viele Măuse -und Ratten (Mus decumanus, M. minutus, Arvicola 

amphibius, Crocidura, Sorex etc.). Die anderen Grossen Singetiere 

welche im Delta stiindig auf den Grinds leben wie: Wolf, Fuchs, Hasc, 

Wildhkatze, Marder und Iltis kommen hier selten und nur als Giiste vor. 

An cinigen Stellen, wo der Plaur dicker ist, stellen die Fischer 

ihre Hiitten und - Fischvorratslager auf, wo sie sich fast das ganze Jahr 

iiber aufhalten. Dic Fischsalzereien beim See Matiţa sind z. B. alle auf 

Plaur aufgebaut. 

  
Fig. 103, — Ein Stiick <Plaur» von unten geschen. 

. 

Im Allgemeinen ist aber der Plaur weich, so dass beim Betreten 

der Fuss eindringt; treten wir aber auf alten und festgewordenen Plaur, 

so fiihlen wir, wie er unter den Fiissen erzittert. 

Der Plaur ist in der Regel mit dem Schilfbestand von cinem auf 

festem Ufer (Grind) gewachsenen verbunden und bildet gewissermassen 

die Fortsetzung desselben (Fig. 75,); er erstreckt sich aber so weit în 

die Balta, dass wir îhn auch 10:km. vom Grind entfernt antreffen. Die 

Stellen, die cr frei lăsst d. h. unbedeckt, sind eben dic sog. Deitaseen, 

[si
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d. h. jene Teile aus der grossen Balta welche mit freiem Wasserspiegel 

sichtbar geblieben sind und deren Umrisse sich von Jahr zu Jahr indern 

kănnen. 

Die vom Plaur ausgcfiihrten Bewegungen erfolgen nur în vertikaler 

Richtung, so dass er sich auf- und niederbevegt je nach dem Steigen 

und Fallen des Wassers der Balta In cinigen Secn mit sehr seichtem 

Grunde (2. B. ein Meter unter dem Minimalwasserstande der Donau) 

kommt es vor, dass er bei WWassertiefstande an den Seegrund fest- 

klebt; dann bleiben viele grosse Fische, grosse Waller und Karpfen, 

dort în sumpfigem Wasser eingeschlossen und miissen um entweichen 

zu kânnen, die Friihjahreshochfluten abwarten, die den Plaur ncuerdings 

în dic Hâhe heben. Bei den Baggerungen gelegentlich des von der Euro- 

păischen Donaukommission : vorgcnommenen Durchstichs des Sulinkanals 

sah man oft in den Baggerkiibeln grosse Welse und Karpfen die mit 

dem ausgehobenen Plaur Stiicke aus derticfe zusammengeholt wurden. 

Gefricren zur Winterszeit die Balten cin und bilden sich dann 

lange Spalten im Eise, so bricht mit diesem auch der Plaur, als ob er mit 

dem Messer entzwei geschnitten worden wăre; auf diese Weise trennen 

sich vom Hauptplaur grosse Stiicke ab, die fortfahren zu schwimmen 

und zu wachsen, und sogenannte «Schwimmende Inseln» (in den Seen 

von der Leteainsel u. s. w. auch <Prundoae» genannt) bilden. Die 

Scen von Matiţa, Obretinul, Mazilul sind voll solcher schwimmender 

Insel, die vom Winde nach allen Richtungen gefiihrt werden und die 
Konturen der Seen jeden Tag verindern, manchmal fiir die Fischer von 

grosser Gefahr sind, da sie die Miindungen der Kanile versperren, so dass 

die Fischer keinen Ausgang aus dem See mehr vorfinden. (Tafel XX). 
Die Verbreitung des Plaur in den Deltascen ist cine schr grosse; 

man kânnte fast sagen, dass 3/, der Oberfliiche des unteren Deltas mit 
Plaur bedeckt ist und nur !/, auf Wasserspiegel oder Grinduri trifft. In 
den vom technischen Dienste der Europiischen. Donaukommission im 

Delta gemachten Einschnitten oder beim grossen Durchstich, den der 

Fischereidienst am Dunăvăţ gemacht hat, konnte man deutlich sehen, 

wie mit der Baggermaschine ganze Kilometer weit nur schwimmender 

Plaur ausgehoben wurde, unter welchem sich Wasser befand. (Tafel XXII 
und XXIII). Ja,- als man an Terrains kam, dic vollstiindig: das Aus- 

schen soliden Bodens hatten und auf denen das Schilf klein und selten 

war, wurde beim Ausheben mittels Bagger doch nachgewiesen, dass 

es sich um schwimmenden Plaur handelte, unter dem in ciner Tiefe 

von etwa 1 m. das Wasser der Donauseen zu finden war. Es ist dies ge- 

wohnlich Plaur, auf dem cine grosse Uberschwemmung Sandgeschiebe und 
Schlamm abgelagert hat, wodurch cr beschwert und cinem Teil der 

Vegctation cine Weiterentwicklung unmăglich gemacht wurde,
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Ja noch mehr: graben wir durch einen solchen Plaur und gelan- 

gen an das darunter befndliche Yasser, so konstatieren wir oft Stri- 

mungen, sei es nun, dass frisches Wasser aus der Donau zuflicsst, sei 

- es dass Wasser aus der Balta durch die Ufer hinaus dringt, oder dass 

das Wasser nur dem allgemeinen Gefâlle des Deltas folgt und von NiV 
nach SO dem Mcere zufliesst. 

Die Deltafischer kennen den Plaur sehr gut und haben besondere 

„ Werkzeuge zum Durchstechen des Plaur. Mit ciner Art Spaten, 90 cm. 

gross, von den Lipovanischen Fischern <Zastup» genannt, durchhauen sie 

den Plaur zu kleinen viereckigen Stiicken, die sie dann ganz mit eisernen 

Gabeln herauszichen (Tafel XNII, Fig. 1 und Tafel XXIII, Fig. 1, 2 und 4), 

„und auf diese Weise im Plaur Verbindungsstrassen und Wege fiir den 

Fischfang herstellen. Auch machen sic viereckige Lăcher in den Plaur, 

um unter diesem fischen zu kânnen, oder umgeben grosse Plaurstiicke mit 

Stelinetze oder allerlei anderen Netzen, um die heraus schliipfenden 

Fische zu fangen, u. s. f. N 
„ „Als die Ingenieure der Europăischen Donaukommission den Durch- 

stich .beim grossen AM ausfihrten, schnitten sie mit Siigen grosse Stiicke 
Plaur ab, die sie mit Schiffen verschleppten (Tafel XX, Fig. 3) und 
dann mit Pfâhlen am Boden befestigten, um dadurch Uferschutz fiir den 

neuen Kanal zu gewinnen; im Obretinsee verankerten sie erst geschittene 

- Plaurstiicke und warteten ab, bis cin giinstiger Wind sie selbst zum 

Ufer des neuen Kanals.trieb, wo sic dann mit Ptăhlen befestigt wurden. 

In den Fig. 60 bis 70 und in der beigefiigten Tafel, Fig. 9%, 

fiihrte ich eine Reihe von Qner- und Lângschnitten durch das Delta 

vor, um die wirkliche Konfiguration des Terrains mit seinen Scen und îhren 

Tiefen besser ersichtlich zu machen. Da ich gezwungen war, sie in so 

"Kleinem Massstabe vorzufiihren, sind die Durchschnitte schematisiert und. 

lassen alle Einzelheiten bei Scite ; sie wwurden jedoch nach den auf dem 

Terrain von den Ingenieuren der Fischereidirektion unter I-eitung des 

Herrn Ingenieur Vionaşcu ausgefiihrten Aufnahmen gemacht. Zur Fest- 

stellung der wirklichen Teichsohle wurden stets Sondagen durch den 

Plaur vorgenommen. 

a 

Obwobl ich mich noch mehr von dem Hauptzweck dieser Schrift 

.entferne, mâchte ich doch diese Characterisierung des Plaurs nicht 
'schliessen. ohne auch cinige Wortc iiber seine Entstehungsart und iiber 

die Bedingungen unter denen er sich entwickeln und gedeihen kann, sagen: 

Der Plaur, d. h. diese schwimmenden Formation des Phrag mites 

communis, bildet sich nur in tiefen Seen und besonders in jenen, 

wo kein triibes sondern klares Wasser ist, das sich dadurch reinigt dass
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entweder crst in anderen Scen seine Sinkstofte absetzt bevor es hicher ge- 
langt, oder indem es durch die Ufer oder durch einen durchliissigen Grund 
cindringt und sich dadurch fitriert. Auf festem Grind bildet sich kein 
Plaur, sondern nur auf Sumpfigem Grunde, d. h. nur auf dem Grund, der 
mit einem feinem, schwarzen, weichen Schlamm bedeclt ist und der sich 
nur în Seen mit klaarem, abgeklărtem und în Folge der Verwesung von 
Wasserpflanzen mit Wenig Sauerstoff versehenem Wasser findet, ein 
Schlamm von der Beschaffenheit desjenigen den Potonie Sapropel 
genannt hat. Das Uferschilf bringt unter solchen Bedingungen horizontale 
Rhizome hervor, die sich auf weite Strecken am Grunde der Seen aus- 
dehnen ; beim Durchschneiden von schwimmenden Inseln wâhrend der - Arbeiten am Sulinakanal wurden Rhizome von 14 m. linge herausge- zogen. Diese Rhizome erzeugen in Abstiinden diinne Wurzeln, die in der 
Erde Fuss zu fassen suchen, dies aber nicht kânnen, da der Scengrund aus jenem weichem oben erwăhntem Schlamme besteht, 

Ebenso tritt es hiiufig cin, dass die Schilfhalme sich gegen das Wasser hin în der Richtung des Windes ncigen und die sogenannten «Legehalme» 
bilden, die REIssek (1) in Ungarn zuerst beobachtet haţ, -Diese stehen 
stindig im Wasser ; sind sie jung, so werden ihre Bliitter rudimentăr, 
rings um den IKnoten sprossen feine und dichte Wurzeln hervor, ihre Halme 
Wachsen mit sehr grosser Schnelligheit und bilden Internodien von 30— 
40 cm; dann fallen sie auf den Grund des Wasscrs und suchen dort 
„festzuwurzeln, treffen aber den feinen Schlamm an, an welchem sie sich 
nicht ansetzen hânnen ; fassen sie aber wirklich Grund, so werden sie- “spăter, wenn das Hochwasser kommt în die Hăhe gezogen und losgerissen, 

Sowohl die* Rhizome, wie auch diese Legehalme nâhern sich einan- 
der, wâhrend ihre feinen Wurzeln derart untereinander anastomosieren, 
dass sie cine Art Filz bilden und das Ganze auf dem Wasser schwimmt; 
die Samen der J.andpflanzen setzen sich dann oben an, beginnen zu 
treiben, so dass aus der Zersetzung jeder Jahresvegetation fortgesetzt 
Humusschichten gebildet werden, die sich iibereinander . legen und den 
Plaur immer -ticfer senken. | | 

In weniger tiefen Scen wie z.B. in den Seen, von Braila, bildet sich 
der Deltaplaur nicht. Aber auch in diesen Seen gibt es cine Art schwim- 
menden Schilfs. Dort werden durch den Tritt des Viehs, durch Eisstoss, 
Gefrieren etc. grosse Stiicke alten Schiefs losgetrennt, die mit cinander 
durch ihre Wurzeln verbunden sind. Dicse Stiicke schwimmen auf dem 
Wasser, werden vom Winde fortbewegt, und die Fischer. nennen sie 
“<Plavie» oder «Plaghie», an andern Orten wiederum <Coşcove», 

  

„ (0) REISSER. Vegctatiohsgeschichte des Rohres an der Donau in Oestereich und Ungara. Wien 1859.
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«Cocioace> oder «<Culare». Auf dicsen <Plăvii» in den tieferen Seen 

mit stillem Wasser — ganz besonders în jenen mit Quellwasser — setzen sich 

sodann die Samen xerophiler. PAanzen an, die heranwachsen und nach we- 

nigen Jahren cine Humusschichte bilden sodass auf diese Weise dann kleinc 

schwimmende Inseln entstehen. Solche kleine Inseln gibt es: bei Somova, am 

nărdlichen Teil des Brateș (Tafel XIX, Fig..1), selbst im Siutghiol bei 

Constantza u. s. w, die durchiwegs tiefe Seen sind. Diese schwimmenden 

Inseln haben jedoch nichts mit dem Plaur des Deltas zu tun, der cine 

ganz andere Bildung ist. Es kommt allerdings vor in manchen Seen 

wo âhnliche natiirliche Bedingungen wie im Delta sind— d. h. wo man 

cin ruhiges, klaares, Sauerstoffarmes, tiefes YVasser hat, mit cinecm weich- 

schlammigen Boden, mit regelmiissigen periodischen Schwankungen des 

Wasserspiegels ete. — dass dort das Rohr Plaurăhnliche Formationen bildet. 

So ist es z. B. in den Seen Vederoasa, Somova etc. doch sind das nur 

in ganz klcinen Umfange aber dafiir schr interressant denn sie Zeigen 

uns în klcinen die Art wie die giossen Plaurbestinde des Delta sich 

gebildet haben. 

Dice Art wie der Plaur gebildet wird âhnelt auch in gewisser Bezichung 

der Bildung des Torfs und tatsăchlich haben die 'Torfgriinde aus der unga- 

rischen Ebene im Grunde solche Plaurformation (în jenen Regionen <Lap» 

genannt), als Ursprung. 
In Prozesse der stindigen Umwandlung der Seen spiclt der Plaur 

sicherlich auch eine bedeutende Rolle. YWir wissen, dass îm allgemcinen 

alle dicse Scen cine langsame Tendenz zeigen sich aufzufiillen (bei ci- 

nigen gewiss cine nur sehr langsame) sodass mit der Zeit cine Verwand- 

„lung der Seen in Siimpfe, dann der Siimpfe in Auen'oder Wiesen cin- 

treten wird. În diesem Umwandlungsprozess hat der Pîanzen'vuchs cine 

wichtige Aufgabe, und gewiss kann der Plaur in einigen Fiăllen diese 

Umwandlung beschleunigen. Bei ciner grossen Uberschwemmung, wie die 

im Jahre 1897, bringen die Hoch'vasser grosse Mengen schiweren Geschiebes 

(Sand und Schlamm) mit, setzen sie auf dem Plaur dort ab, wo er dem 

Ufer am năchsten ist, beschiweren ihn und driicken ihn dadurch auf den 

Grund des Sees, der. dadureh angefilit und zum Sumpfe wird. An den 

im Delta gemachten Durchstichen waren oft alte Plaurschichten zu sehen, 

die mit Sandschichten bedeckt waren, iiber welchen dann cine neue 

Schilfformation  lagerte. 

Ich kann mich leider auf diese so interessante rscheinung nicht 

noch weiter cinlassen, wiinsche aber wenigstens dass diese Zeilen fiir einen 

guten Botaniker oder Agrogeologen ein Ansporn sein migen, sie mit mehr 

Kompetenz und Verstăindnis zu studieren. 

Von grosser Wichtigkeit fiir die Zukunft und den jetzigen Stand 

unserer Seen sind noch die Bildungen von Riedgras (Carex stricta) 

r
u
,



  

DAS UBERSCHWEMMUNGSGEBIET DER UNTEREN DONAU 235 

und Hornblatt-Complexe (Sratiotes aloides). Beide entwickeln sich an 
cinigen Orten so gewaltig und in solchen Mengen' dass sie grosse Gcbiete 
der Seen ausfiillen. Ersteres findet sich an cinigen Stellen in grossen Gru- pen, ăhnlich denen von IKERNER (1) în den Siimpfen der “Theiss stu- dierten, : Zsombeh-Formation genannten Gruppen ; sie bedrohen' viele 
Secn mit Verschlammung und Verwandlung in Siimpfe, indem sie stel- 
lenweise den Plaur „an dem Teichgrund festlegen. Das zycite hat das 
Ausschen ciner Aloe, vermehrte sich in den letzten Jahren sehr in den 
Seen von Matiţa etc. (Tafel NAI, Fig. 2) und hindert den Fischfang voll- 
stândig. Mittel zur Ausrottung oder wenigstens zur Verhinderung weiterer 
Ausbreitung zu finden, wăre cin sehr niitzliches und wichtiges Studium. 

5 . 

*. + 

Im II. Kapitel dieses Werkes habe ich gezeigt, dass ausser den 
Grossen permanenten Seen im Delta noch cine Reihe kleinerer Seen mit 
ctwas erhăliter Sohle und selbst cine Anzahl Japsche, die nach dem Wasser- 
riickgang im Sommer austrocknen, vorhanden sind. Die Zahl derselben ist 
hier verhăltnismăssig kleiner; sie finden sich mehr auf dem oberen Tei] des 
Deltas, zu Beginn des durch die Auflăsung in die 2 Hauptarme gebil- 
deten YWinkels, beschrănkt. Hier ist der ilteste Teil des Deltas und hier 
enthălt auch das iibertretende Wasser noch mcehr Sinkstoffe, so dass 
die Seen lingere Zeit Gelegenhcit hatten, mehr und mehr zu verlanden. 
Fig. 60 a, b, c, d, e, f aufscite 104-—109 zeigen uns gerade cine Serie 
Querschnitte durch dieses 'Teildes Deltagebietes. Wie es aber aus den Quer- 
profilen von Fig. 60 a, b, c, d, e auf Seite 105—108 zu erschen ist, fangen 
auch diese Seen nach kurzer Entfernung von nur cinigen Kilometern an, auch 
hier eine unter dem Minimalwasserstande der Donau liegende Sohle zu haben 
und sinken immer tiefer, bis bald das Niveau der allgemeinen Depression des 
Deltas von 1.80 m. unter dem N ullpunkte des Sch'warzen Mceres erreicht wird. 

+ 

* + 

Aus alle diese Betrachtungen kănnen wir also ersehen : 
1. Dass alle Flăchen, iiber welche fort:văhrend gesagt wird, dass sie 

unprodultiv liegen und «nur das fremde Kapital erwarten», um sie zum 
<fruchtbarsten “Teile des Jandes» oder «<Zur Rornkammer Europas> zu 
machen, in Wirklichkeit nur ungeheure SchilfAachen sind, die auf ciner 
aus beginnender Vertorfung der Rhizome. und alten Schilfreste gcbildeten 
Schichte — Plaur genannt — wachsen. . | 

2. Dass die sog <Deltasiimpfe» von denen behauptet wird, dass sie. 
trockengelegt werden iniissen, in Wirklichhkeit grosse, permanente Seen und 
zwvar dic tiefsten im ganzen Donaulaufe sind, die cine mittlere Tiefe von 

(1) IERNER v. MARILAUN. |. c. Scite 63,
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1,80-m. unter dem Niveau des Sch'varzen Meeres, also mindestens 2—2,5 

m. unter dem Minimalwasserstande der Donau haben. 

Nach diesen Feststellangen glaube ich es nicht mehr năâtig zu haben, 

noch weiter darauf hinzuxeisen, dass ein Trockenlegen des Donau- 

deltas, sein Eindeichen zum Schutze gegen Uberschwemmungen 

und dieUmwandlung seiner Teiche in Ackerbauiflăchen eine 

wahre Utopie ist. Selbst aber wenn es moglich wiire, die ganze enorme 

Quantitât Wasser — ir haben mit ciner Oberfiiche von 309.000 ha zu tun— 

abzuleiten und herauszupumpen, so wăre, da die Sohle dieser Scen um 

1.80 m. unter dem Meeresspiegel und somit um mehr als 2—2,5 m. ticfer 

als der Minimal vasserstand der Donau liegt und andreresseits die Ufer 

der Seen grâsstenteils durchlissig sind, mehr als sicher, dass das Donau- 

und Meerwasser in kurzer Zeit durch Infiltration wieder dorthin als 

Grundwasser zuriickdringen wiirde. Ebenso wiirden das vom Regen- 

und Schneeniederschligen herriihrenden Wasser, da sie keinen Abfluss 

haben, sich in diesen Balten neucrlich ansammeln, so dass iber kurz oder 

lang die heute als Fischerei sehr produ“tiven Delta-Seen statt in Acker- 
flichen in wirkliche Siimpfe verwandelt wiirden. 

Aber selbst wenn wir hier ncue, vollstândig - undurchlssige Deiche 

mit tiefen, sogar zementierten Fundamenten u. s. w. errichteten, wenn 

wir alle atmosphirischen Wăsser aus den Poldern abzuleiten und auszu- 

pumpen vermăchten, so *wăre trotzdem — wie ich weiter oben schon ge- 

zeigt habe— der dadurch gewonnene Boden grăsstenleis von schlechtester 

Qualităt, schlechter selbst als die Erde der Moore Deutschland, die trotz 

“dem dortigen hohem Kulturzustand, trotz des grossen und billigen Kapitals 

und trotz des grossen Wertes, den der Boden în jenem Lande hat, zum 

grossten Teil noch unbebaut geblieben ist und noch lange Zeit bleiben 

werden. Ausser dem fetten Schlamm (Sapropel) und dem Plaur, vomit der 

Boden bedeckt ist, ist der grâsste Teil der 'Teichsohle — da sie vor nicht 

allzulanger. Zeit Meeresgrund war—salzig. Als scitens der Europâischen Do- 

naukommission der Durchstich des grossen Mim Sulinkanal erfolgte, wurde 

vom Bagger unter dem Obretin-See und weiterhin bis zum 18 kilome- 

terzeichen salzhalticer Boden herausgebracht, der trotz der Sommerhitze 

iiber 10 Monate zum Trocknen brauchte, da das in ihm enthaltene Salz 

stets wieder Feuchtigkeit anzog. 

Ubrigens ist auch der Boden auf vielen Deltagrinds weit entfernt, 

von so vorziiglicher Giite zu sein, wie im allgemeinen Aluviumboden zu. 

sein pflegt; er ist zu sandig und vielfach salzhăltig. 

Dies war eine der Hauptursachen, weshalb diejenigen, welche sei- 

nerzcit die Konzession zur Trockenlegung des Deltas ervorben hatten, kei- 

nerlei Unternehmen dort ins Werl setzen konnten und sie măglichst rașch 

wieder loşzuwerden şuchten,
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Nehmen wir schliesslich aber an, dass der durch Trockenlegung 
der Seen gewonnene Boden. von allererster Giite wârc, dass wir die 
Mittel fir die grossen Unkosten tei Aus:vașchung des Salzgchaltes hătten 
und Schilf und Plaur volistăndig ausrotten konnten, dass dann dort die 
beste L.andywirtschaft betricben werden kânnte, so diirfte cine derartige 
Arbeit auf der Insel Ceatal und I.etca nicht ausgefiihrt werden, da 
hiedurch der Schiffahrt aut dem Sulinakanal cin schwerer Schlag versetzt 
und der Hafen Sulisia in dem fast die gesammte Getreideausfuhr unseres 
Juandes erfolgt, vollstindig zu Grunde gerichtet wiirde (1). Welchen 
Schaden aber das fiir unsere allgemeine Volkswirtschaft bedeutete, 
brauche ich wohl erst nicht nachzuweisen. 

Dies sagt schr treffend cine Stelle aus cinem sehr interessanten 
Memorandum, das im Jahre 1893 IHerr CuAnes KouL, Chef ngenieur 
der Europăischen Donaukommission dem Delegierten Rumiiniens în jener 
Kommission iiberreichte, als sich cine fremde Gesellschaft beim Staate 
um die Konzession fiir die Trockenlegung des Donaudeltas be:varb, Herr 
Ingenieur NonL hatte die Licbenswiirdighkeit, mir diese Denkschrift zur 
Verfiigung zu stellen, wofiir ich ihn hier meinen aufrichtigsten Dank 
ausepreche. 

Soulina, le 9 Novembre 1893, 

Monsieur le General ! 

En me refârant ă votre ordre verbal, j'ai Phonncur de vous sou- 
mettre le rapport suivant sur la question qwune «Societe anonyme> con- 
tinue a demander du gouvernement royal une concession pour endigue- 
ment et le desstchement du Delta du Danube.. 

«Le Delta du Danube est si vaste, qu'il y a assez de place pour 
Pactivit€ de cette socicte ; il importe pourtant, WV&tudier quelle influence 
Pendiguement de certaines parties du Delta pourrait possiblement avoir 
sur le bras de Soulina, la grande ct la plus importante route pour Pex- 
portation: des ccreales du pays. 

«Les bras de Soulina regoit au Ceatal de St. Georges, une quan- 
tit& d'eau qui reprâsente le '7%/, du volume du Danube entier. Cette 

(1) Damit nicht der Schein erweckt werde, dass ich tibertreibe, wenn ich be- 
haupte, dass der Hafen Sulina vollstiindig zu Grunde gerichtet wiirde, lenke ich die 
Aufmerksamkeit auf den Scite 406 angefiihrten Brief des Herrn Ing. KOHL, in welchem 
er, nachdem er dic bctriibenden Einflusse schildert, die cine Trockenlegung auf dic- 
sen Hafen haben wiirde, sagt, dass Eindeichungen fir Sulina sfinis Poloniac» he- 
deuten wiirde.
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quantit€ d'eau suftit pour mentenir le lit du fleuve dune largeur nor- 

male ă Ja surface de 380 ă 400 pieds (116 îă 122 mâtres), offrant un: 

chenal navigable d'une largeur de. 180 pieds (55 mâtres) entre les lignes 

de contour des profondeurs de 15 pieds (4.57 m), avec une profondeur 

au centre de 16 pieds 3 pouces (4,95 m) reduite î zero. 

<La section du fleuve â zero est de 6000 pieds carree (558 mâtres 

carres). . 
<La section â zero, ă moiti€ chemin de son parcours, soit au 25 

milliaire du bras de Soulina, est de 7000 picds carres (651 mâtres carres). 
«Au 12-e milliaire elle est de 9000 pieds carres (937 mâtres carres). 

«A Soulina, entre les digucs, elle est de 10.400 pieds carres (967 

mâtres carreş). 

«Au licu du chenal peu profond | ct âtroit au Ceatal de St. Georges 

il y a dans le port de Soulina un chenal de 400 â 500 pieds (122 îâ 

152 mâtres) de largeur, avec plus de 30 pieds (9,15 m) de profondeur 

au centre. | 

«La raison de ce grand acroissement de puissance (Jargeur et pro- 

fondeur) de la partie inferieure du bras de Sulina est facillement expli- 

que. Quand la crue printanicre. descend le fleuve, elle rencontre, entre 

les villes d'Ismail et de 'Toultchea, une partie du fleuve qui au licu de 

suivre la direction normale gencrale, de POuest ă PEst, va au Nord ct 

au Sud, c'est-ă-dire qui coupe la normale â angle droit. 

_ «Quand les eaux arrivent ă la hauteur de 10 pieds (3,15 m)+- 

zero, aux Ceatals, le fleuve commence ă deborder, 

«lua pente generale du Delta ctant aussi de POuestă PEst, le 

Delta regoit les caux avec avidit€, et Vile de Ceatal est innondec ct 

transforme en un grand lac ou râservoir, 

„«Le' meme phenomtne a lieu dans le bras de Kilia, surtout au 

coude de Boujac, pres du willage de Pardina, că se trouve Pancien lit 

de la Shonda, ct toute ile de J.eti est innondec aussi. 

„<Aux saisons ou'il n'y-a pas des crues, les fosses de pecheurs 

(gtrlăs) amânent Peau du ficuve dans le Delta, et il y a, en outre, la 

precipitation atmospherique qui aussi produit beaucoup d'eau. 

«Ces eaux, en suivant la pente gencrale du Delta, de POuest ă 
PEst, vers la mer, rencontrent la rive gauche du bras: de Soulina qui 

va du Sud au Nord, entre les 27 et 24 milliaires (Austria 'Tavlassi), 
puis, dirigces vers le Sud par le terrain €leve de Kilia, la rive gauche 

entre le 19 ct le 12 milliaires (Tchamourli Tavlassi), et ensuite centre le 
8 ct le 2 milliaires. 

«Aprăs la crue, toutes ces rives, dont la longucur est de 16 milles 

marins (29,632 m), sont innondees du câte du Delta, et il s'y forme une
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cascade d'eau tout le long, qui se deverse dans le bras de Soulina, 
augmentant ainsi son debit, 

: «Meme aprts le passage des caux de la cruce, ilyal'eau 
du sol qui filtre toujours par la berge ct continue â ali- 
menter le bras de Soulina d'une manitre croissante, au fur 
ct ă mesure que les eaux du flcuvetombent. | | 

«Cest grâce â cette circonstance que le volume des eaux s'accroit 
de 33 ă 500%/, et quc le bras de Soulina, non obstant sa faible section 
au Tchatal de St. Georges, est en mâme de se dâvelopper ct d'offrir 
ă la navigation un port aussi large, profond et commode comme celui 
de Soulina. n 

«Enlevez la source du surcroit d'eau regue dans le.par- 
cours du bras de Soulina, ct le port de Soulina sera bicn- 

„t6t reduită la faible section du bias de Soulina ă sa nais- 
sance au Tchatal de St. Georges». 

Vie xwir also die Frage auch bcurteilen mogen, und von welchem 
Gesichtspunkte wir sie betrachten wollen, das Austrocknen des 
Donaudeltas und scine Um'vandlung in Ackerflăchen ist 
und bleibt zum mindesten cine Utopie. 

2. Die Melioration der Delta-Seen 'und der Schilfr&hrichte. 

Wenn- aber die Seen des Donaudeltas nicht trocken  gelegt um 
dem Ackerbau zugefiihrt werden zu kânnen, in welcher Woeise und durch 
welche besondere Produktionsart kănnen sic am besten ver xertet werden > 

Im II. Kapitel dieses Werkes beschricb ich ausfiihrlich die heutige 
Troduktion der Delta-Seen als Fischereien und zcigte auch dic Art und 
Weise an, wie sie sich in den letzten 14 Jahren entwickelt haben, wie 
auch die Verbesscrungen, dic. fortschreitend vorgenommen wurden. 

Dic bis jetzt cerzielten Resultate — cin Anwachsen der Einkiinfte 
von 300.000 Lei auf fast 2.400.000 L.ei ohne jeden Riickschlag — und 
die Aussichten auf cine kiinftig noch grosscre Entwicklung berechtigen 
uns, auf dem cingeschlagenen Yege vorwârts zu schreiten. In Wirllich- 
keit lenne ich in der ganzen Welt keine Gewăsse:, die fiir das Wachsen 
und Gedeihen der Cypriniden bessere Vorbedingungen aufwcisen, als die 
Balten des Donaudeltas ; und in einem. der vorigen Kapitel habe ich: 
schon einmal gezeigt, welch gute Aussichten die Fischereiprodukte heute 
auf dem Markte haben und elch grosse Vorteile diese Produktionsart 
sowohl fir die Privatwirtschaft, als auch fiir die allgemeine Okonomie des 
Landes bietet. - A Ă | a 

Die Entwickiung dieser Fischereien wâhrend der 14 Jahre der Be-
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wirtschaftung im Eigenbetrieb durch den Staat, der stetige, keinen Riicik- 

schlag aufiweisende Fortschritt, beweist, dass ces sich um cine normale, 

nicht erzwungene, und deshalb lebensfăhige Entwicklung handeit, die uns 

die'Sicherheit eines weiteren gleichen Fortschrittes in der Zukunft verbiirgt. . 
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Im Il. Kapitel. $ 6 fihrte ich in cingehender YWeise die Grundsătze. 

an, nach welchen die Melioration unserer Seen gemacht werden miisste, 

um sie durch Fischerei und Fischzucht besser zu verwerten,; jene Grund- 

sătze sind auch fiir das Donaudelta în Anwendung zu bringen, so dass



  
TAFEL XXII 

IM SCHILEDICKICHTE DER INSEL DRANOv (Aur DEM PLAUR).



TAFEL XXII. 

IM SCHILFDICKICHTE DER INSEL DRANOV (AUF DEM PLAUR). 

FIG. 1 (oben). Durchstich eines Kanals mittels «Zastupa (Spaten) durch den Plaur. 

FIG. 2 (unten). Geăfincter Weg durch das Schilf, damit das Graben cines 5 Kanals 
durch den Plaur in Angrift genommen werden kana.
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TAFEL XXIII 
DURCIISTICH DES KANALS aREGELE CAROL» DURCH DAS PLAUR-GEBIET 

DER INSEL DRANOV,



TAFEL XXIII, 
S «REGELE CAROL» DURCII DAS PLAUR-GEBIET 

DURCHSTICII DES KANAL 

- DER INSEL DRANOV. 

FIG. 1, 2 2 und 4, Verschiedene Ansichien aus der Zeit des Durchstichs des lanals Dunăvățu durch den Plaur. Man gribt mit sZastups» (Spaten) und zieht mit cisernen Harpunen grosse Plaurblăcke heraus; diesc werden sodann auf ciner Bretterbahn bis an einen andern Ort geschlcift, wo s ie in den See geworfen 
und zur Lildung des neuen Kanalufers verwendet werden. 

FIG, 3 (Rechts unten). Die Bagg crmaschine bcim Durchsehneiden des Plaur im Kanal.
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ich also darauf nicht zuriickzukommen brauche; ich muss aber nocheinmal | 

betonnen dass wir durch cine Reihe kleiner hydrotechnischer und Kul- 

turarbeiten dahin gclangen kânnen, das Doppelte und Dreifache der 

hcutigen Einkiinfte aus dem Fischfang in diesen 'Teichen zu erzielen. 

Gleichzeitig mit dem Fischfang miissen wir aber auch andere Er- 

zeugnisse dieser Balten zu veriwerten und verwenden suchen. Hiczu ge- 
hăren in erster Reihe dic ungeheuren Quantităten von Schilf, Rohr und 

allen Arten Wasserpflanzen, die sith hier vorfnden. Vom Rohrkolben 
(Typha latifolia) ist bekannt, dass es bei verschiedenen kleinen Haus- 
industrien, wie: Fassbindcrei, Ierstellung von Alatten, Korbfiechten etc. 
verwendet wird; das Schilf wird zum Decken der Hiiuser, bei der Mau- 
rerci, zur Herstellung der Fischziiune und Fischlabyrinthe, zum Hcizen 
im Winter u. s. w. beniitzt. In letzter Zeit ist es gelungen, diesen Pflanzen 
cine weitere industriclle Verwendung zu geben, indem aus dem Schilf 
cine schr gute Cellulose und aus dem Rohr ein der Jute îhnlicher Gewebe- 

„faden hergestelit wird. Der Staat hat, wie ich schon weiter oben erwăhntc, 
mit cinigen Industriellen bereits cinen Iicferungsvertrag abgeschlossen; es 
wurde von denselben auch schon cine grosse Fabril: in Braila zu diesem 
Zvecke errichtet und die Arbeit begonnen. (Fig. 107). 

Die Aussichten dieser Industrie scheinen sehr gute zu sein, denn 

dic Schilfcellulose ist billiger als die Holzcellulose, aber glcichzeitig von 

iberlegener Giite. Es ist daher zu hoffen, dass diese Fabrik viele Pa- 

pierfabriken Europas mit Cellulose versehen und so dem Staate — der 

ncben dem Verkauf des Schilfes auch als Teilhaber Nutzen zieht — 

bedeutende Eink-nfte bringen wird. 

Solcherlci  Verwendungsmâglichkciten miissen auch fiir alle andern 

Produkte des Deltas, wic z. B. der feinen Korbweide fiir Korbflechten, 

das Wild, die Federn der Wasservăgel (wic Edel- und Scidenreiher) dic 

“Herstellung kiinstlicher Perlen aus Fischschuppen, der Guano, Rohrbri- 

qucttes, Wassergrass ctc., und alle andern davon abgelciteten Neben- 

industrien gesucht und studicrt werden. 

3. Die Melioration der „Grinds“ und der „Japsche“. 

Ausser den Seen haben wir noch, wie'im II. Kapitel dieses Wer- 

les angegcben wurde, cine Reihe von <Grinds». Ich finde es fiir an- 

gebracht, auch îiber die Art und Woeise ihrer grâsseren Verwertungs- 

moglichkeit zu sprechen, und zwar um so mchr, als die Frage der 

Grinds in engster Verbindung mit der Frage Kolonisation des Deltas steht. 

Die Grinds im Delta sind hier dasselbe, was die Ubersch vemmugs- 

L-inderein an der 'oberen Donau sind. Auch hier haben wir niedrige 

Anuarul Iuslil. Geologic al României, Vol. IV, Fasc. 11. : 16
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Grinds, die jedes Jahr iiberflutet werden und nur nach dem Riickgange 
i . .. . .. 

des Wassers als Weideplătze beniitzt werden, wieder andere, hher gc-: 

legene, die selten îiberschwemmt werden ; diese werden auch zur Jand- 

wirtschaft verwendet, indem dort Sommergetreide, insbesondere Mais, 

Geiste und in letzter Zeit auch Hanf angebaut wird. Andere liegen 

'sehr hoch — wie der Grind 1 Chilia -— und stehen niemals unter Wasser. 

Die Grinds, die ihrem Urspunge nach ehemalige Meereskiistenwălle 

— wie z. B. Letea, Caraorman, Sărăturile cte.— ind, kânnen griss- 

tenteils und sollen auch besser nicht zur Landwirtschaft verwendet wer- 

den, da sie ganz sandig sint; ihr Sand kann aber wieder zu Flugsand 

werden, wie dies schon an mehreren Orten beobachtet wurde, so z. B. 

bei den Diinen von Periprava u. a. Auf diesen bellassen wir besser die 

alten Eichen'valdungen und tun unser Măglichstes, die lceren Stellen 

wieder zu bepflanzen und ihren Zustand mâglichst zu verbessern. 

Die Grinds, welche heute mehr zur Befriedigung der Bediirfnisse 

der Bevălkerung dienen, sind die gegenwărtigen Ufer-Grinds der Donau. 

Auf ihnen stehen die meiste Deltadârfer und nicht selten treffen wir 

schăne, von den Einwohnern ausgefiihrte Iulturarbeiten, wie Weinberge, 

Obstgârten, besonders Quittenpflanzungen, etc. dort an. Als Weideplitze 

dienen sie nicht nur dem Vieh der dortigen Bewohner, es iverden viel- 

mehr aus dem ganzen Lande ganze Viehherden zum Weiden in der Balta 

hieher gebracht. Im Jahre 1908/9 wurden zur Weide im Donaudelta fir 

40.915 Grossvieh, 93.360 Schafe und 5.150 Schweine gebracht. 

Die Tafeln, XIII, XIV und XV, und die Fig. 68, Seite 119 geben 

verschiedene Ansichten der auf den Delta-Grinduri gemachten Kulturen, 

wie auch verschicdene allgemeine Vegctationsbilder dieser Gebiete wieder, 

die uns einen kleinen Einblick in die Produktion und gegenwâărtige Aus- 

beutungsweise dieser Terrains gestatten. 

Zu einer besseren Verwertung der Terrains auf diesen Grinds und 

zur Erleichterung der Kolonisation des Deltas miissen wir aber der Kultur 

mâglichst viel 'Terrains zuzufiihren suchen, indem wir diese vor Inunda- 

tion bewahren. Zu diesem Zwecke muss ein allgemeiner Plan aufgestellt 

und in verschiedenen Gebieten besondere Landteile ausgewâhlt werden, 

deren Eindeichung der regelmăssigen Bewăsserung der Seen keinerlci 

Schaden verursacht, sowohl hinsichtlich deren Vervendung zur Fischerci, 

die hier vorherrschend ist, wie auch ganz besonders in Bezug auf die 

Schiffbarkeit des Sulina-Armes. 

Die Grundsătze, nach welchen hier die Eindeichungen vorzunehmen 

wăren, sind die gleichen, wie die fir die Uberschwemumgsgebiete im 

engeren Sinne d. h. die in Kap. III, $ B. vorgeschlagenen. Auch hier 

miissen wir diese Terrains so zu bewirtschaften suchen, dass sie von Zeit 

zu Zeit iberfiutet werden kânnen, damit ihre Produktionskraft stets er-
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halten und durch die vom Donaugeschiebe dort niedergelegten Dung- 

mittel aufgefrischt werden, wie auch dass sie vor der Gefahr der iiber- 

miissigen Erhihung der sic umgebenden Terrains und ihrer Umwandlung 

zu Siimpfen bewahrt werden. | 
Mit diesen Uberschwemmungsgebicten kănnen auch cinige, Japsche 

mit erhăhter Sohle, dic sich in cinigen Gcebieten, insbesondere in den 

oberen Winkeln des Deltas vorfinden, mit cingedeicht werden. 

Gehen wir în dieser Woeise vor, so gewinnen wir sicher în kurzer 

Zeit hinreichend Boden fiir die Bediirfnisse der jetzt dort lebenden Be- 

vlkerung und auch fiir weitere Ansiedlungen. Nicht so lcicht wird es 

aber scin, auch die Siimpfe und die Seen mit tieferer Sohle in anbau- 
făhige Flăchen zu verwandeln; fiir diese miissen zuerst langwicrige und 

systematische Verlandungsarbeiten (Colmationsarbciten) vorgenommen” 
werden, um allmâhlich ihre Sohle zu erhihen und so fortschreitend kleine 

L.andstiicke zu gewinnen. Bis aber aus diesen Arbeiten wirklich Nutzen 

gezogen werden kann, werden noch viele Menschengenerationen vor= 

iibergehen und der Grundivert muss im J-ande cin ganz anderer sein, als 

hcutzutage.
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IV. KAPITEL 

WIE HAT SICH DER STAAT ZUR FRAGE DER 

MELIORATION DES UBERSCHWEMMUNGSGEBIETES 

DER DONAU ZU STELLEN ? 

Nachdem ich in den vorhergehenden Kapiteln die wichtigsten Ele- 

mente, aus denen sich unser Donauiiberschwemmungsgebiet zusammen- 

setzt, ausfiihrlich beschrieben habe; nachdem ich sodann in allgemeinen 

Linien die Moglichkeiten, wie es verwertet werden kânnte und die zu 

diesem Zwecke erforderlichen Arbeiten skizziert habe; wollen wir jetzt 

betrachten, in welcher Weise wir vorzugehen haben, um die Ausfiihrung 

dieser Arbeiten zu ermâglichen, ferner welche Pflichten der Staat în 

dieser Frage hat und welches die Mittel sind, durch welche er ihre 

L.ăsung rascher in die Wege leiten kinnte 
Aus den vorangegangenen Kapiteln war zu crsehen, dass unser An- 

teil am Donauiiberschwemmungsgebict. eine ungefâhre Oberfiiiche von 

891.232 ha hat. Fiigen wir hiezu noch die Uberschwemmungsgebiete der 

anderen Fliisse im Liandinnern, so erreichen wir cine Oberfliche von 

nahezu 1.200.000 ha, was den 11. Teil der Gesammtfliiche. des Iandes 

ausmacht. Im Il. Kapitel fanden wir auch, wie die Produktion dieser 

Terrains von Jahr zu Jahr im Verhăltniss mit den Steigen und Senken 

des Donauniveaus schwankt; wir sahen, dass die Ubersch-vemmbaren Lăn- 

dereien die, wenn die Donau das Ufer îiiberschreitet, cinen Ertrag von 

kaum 8—1l Lei pro ha cinbringen, durch Ackerbau in den Jahren, 

in denen die Donau nicht iiber sic hinfiutet, cinen Reingewinn abwerfen, 

der an einigen Orten sogar 472 J.ei per Heltar erreichte, und dadurch 

an Produktion und Rentabilităt unsere besten Ackerfelder im Lande weit 

iibertreffen. Andererscits sahen wir, dass die staatlichen Balten, deren 

Fischercien anfânglich nur 740.090 Lei einbrachten, in kurzer Zeit zi 

einem jăhrlichen Reingewinn von iiber 5.000.009 Lei aufstiegen, cin Ge- 

winn, der von Jahr zu Jahr noch zu stcigen verspricht. 

Diese Tatsachen allein weisen uns darauf hin, welch ungeheurer 

Reichtum in latentem Zustande in diesen Flichen ruht und welch grosse 

Reserven unser Land fiir die Zukunft noch hat. Dies zeigt uns aber auch, 

“welch grosses Interesse der Staat hat, alle Massnahmen zu treffen und 

seine volle . Unterstii' zung zu  gewăhren, um cine mâglichst rasche und 

konvenable Ausfiihrung aller zur besseren Verwertung so grosser Flăchen 

seines 'Territoriums erforderlichen Arbeiten zu ermâglichen. 

Gleichzeitig zeigen sie uns noch, wie sehr wir darauf acht haben 

miissen, dass sich dieser Reichtum în normaler Weise und in Uberein-
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stimmung mit den allgemeinen L.andesinteressen entwickle, so dass un- 
sere Nationalikonomie alle erzielbaren. Vorteile daraus zichen kann. Wir 
sollen nichts iibereilen und uns nicht von Spekulanten verlciten lassen, 
denn, wenn die Angelegenheit in solche Hiinde gerit, wird sie sicher 
von Anfang an fir alle Zeit kompromittiert, und eswird uns gehen, wie 
es uns beinahe mit allen unsern anderen natiirlichen Reichtiimern ge- 
gangen ist, welche vervwiistet und erschăpft wurden, fast ohne dass das 
Land den zu erwartenden Nutzen daraus erzielt hătte. Das Petroleum, 
die Waldungen etc. sollen uns immer als lebendiges Beispiel fiir die Art 
und YWeise vor Augen sein, wie die internationalen Spekulanten mit ihren 
beriihmten «fremden Kapitalien von Hunderten von Millionen» unsere 
Wirtschaftliche Ent vickelung unterstiitzt haben. 

So wie sie uns an Stelle der Urwălder unserer Karpaten nackte 
Berge hinterlassen haben, deren Humusschichte, heute von unseren Băchen 
fortgetragen und an den Donaumiindungen abgesctzt wird, und dadurch 
grosse Landstriche fiir die Ewigkeit unfruchtbar gemacht haben, ebenso 
-Werden sie auch dieses Gebiet um'vandeln k&nnen und statt der heu- 
tigen produktiven Seen nur cine Reihe schmutziger und ungesunder Siimpfe 
hinterlassen. 

Die Uberschw remmungsgebiete der Donau und unserer Fliisse mit 
ihren  “Terrains und Fischereien sind beinahe die letzten grossen latenten 
Reichtiimer, die uns geblicben sind, und aus deren Entwicklung das 
ganze Land schr grossen und wirklichen Nutzen ziehen kann; kompro- 
mittieren wir auch diese von Anfang an durch allerlei Kombinationen 
und Spelkulationen, und machen wir ihre normale Entwicklung unmâg- 
lich, dann wird sich wirklich die traurige Prophezeiung cines guten Ken- 
ners und Freundes unscres Landes und Volkes, Sir Wrura YVHITE, des 
langjăhrigen englischen Gesandten in Bukarest, bewahrheiten, der iiber 
uns sich folgendermassen ausdriickte: 

«Oui, c'est un bien riche pays, mais je crains fort que mes chers 
«Roumains ne finissent par mourir de faim dans leur riche pays.» 

Es ist daher die heiligste Pflicht des Staates, den guten Gang und 
die normale Entwicklung dieser Reichtiimer von Anfang an genau zu 
iberwachen. : 

A. Das Recht des Staates, in die Frage der Melioration des 
Ueberschwemmungsgebietes der Donau einzugreifen. 

Das Recht des Staates, în dieser Frage cinzugreifen und. der Ent- 
wicklung dieser Reichtiimer. von Anfang an eine. gesunde Richtung zu 
geben, leitet sich aus der 'Tatsache ab, dass hier das allsemeine . 
Interesse iiberwiegend ist, und zvar: 

a
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1» Der Staat als Foârderer der Kultur und des Aufschwungs hat în 
erster Reihe die Pflicht, sich um die Vermehrung des National- 

vermăgens und der nationalen Produktion zu bekiimmern. 

In dieser Eigenschaft hat er dahin zu wirken, dass jedes Fleckchen Boden 

im J-ande — wem immer es gehăren măge — dazu gebracht werde, dass 

es stăndig die Hochstleistung an Produktion und Rentabilităt ergebe. Er 

hat also jedwede zur Hebung des Wertes und des Ertrages irgend welchen 

Besitztums bestimmten Arbeit zu unterstiitzen, alle erforderlichen Mass- 

nahmen zu deren Erleichterung zu treflen, denn dadurch arbzitet er auch 

zu Gunsten des allgemeinen Landesinteresses. 

2. Der Boden stellt in einem Staate nicht nur einen Gegenstand des 

Gewinns oder der Spekulation dar, er bildet vielmehr glcichzeitig das 

Staasterritorium, auf dem die Bevălkerung jenes Staates 

zu leben und sich zu năhren hat. Der Staat hat als solcher die 

Pflicht, die Ausfiihrunu jedweder Arbeit, die*'die Hebung des Ertrags 

irgendwelchen Teil seines Territoriums bezweckt, zu verfolgen und genau 

zu tiberwachen, und jede Tătigkeit, welche sich dem entgegen _stellt 

oder die Ausfiihrung ciner solchen Arbeit behindert, zu beseitigen. 

Bei dem fortlaufenden YVachsen der Bevillerung muss der Staat 

dafiir sorgen, dass der zu Verfiigung stehende Boden — der begrenzt 

ist und nicht vergrăssert werden kann —in den Stand gesetzt wird, 

einen 'mâglichst grossen kErtrag abzuwerfen, damit von ihm eine moglichst 

grosse Zahl von Alenschen leben und sich năhren kann. Die Frage 

der inncren Kolonisierung und ihre L.âsung ist demnach 

mit dieser Frage aus das innigste verbunden 

3. Da der Staat selbst Besitzer und noch dazu des grâssten Teils 

des Uberschwemmungsgebietes der Donau ist, ist es sicherlich seine 

“erste Pflicht als guter Verwalter, alle erforderlichen Arbeiten zur Hebung 

des Wertes seines Besitztums zu machen und es zum Maximum der Pro- 

dultion und Rentabilităt zu bringen. Da diese Arbeiten aber nicht blos 

vereinzelt auf seinen Besitzungen ausgefiihrt werden diirfen, sondern viel 

meh die Natur der Arbeiten verlangt, dass diese auf ciner mâglichst ausge- 

dehnten Fliiche auszufiihren sind, hat der Staat auch von diesem Stand- 

punkte aus das grosste Interesse daran, sich nicht nur mit seinen, sondern 

mit allen Bisitzungen in diesem Gebicte zu befassen. 

4, Die Frage der Eindeichungen, Assanierungen u. s. w. ist nicht 

nur eine wirtschaftliche, sie ist auch gleichzeitig cine allgemeinc, die 

Sffentliche Gesundhceit,. das. Klima und die' Vegetation des Landes, die 

Schriffbarkeit der Donau, die Landesverteidigung etc. betreffende Frage. 

“Auch deshalb ist es die Pflicht des Staates, dariiber zu wachen, dass 

„die dieser Frage zu gebende I.5sung dem allgemeinen Interessc und 

den grossen Staatsinteressen entspreche, und das Allgemeininte-
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resse gegen becintrăchtigende Bestrebungen scitens der Privatinteressen 
zu schiitzen. 

Aus all dem geht somit hervor, dass der Staat nicht blos das Recht, 
sondern sogar die Pflicht hat, mit all seiner Macht und Autorităt in diese 
Frage einzugreifen. Seen wir nun also durch welche Mittel er ihre 
Lăsung becinflussen kann. 

B. Die Mittel, durch welche der Staat die Frage der 
Melioration des Ueberschwemmumgsgebietes 

der Donau beeinflussen kann. 

I. Meliorationsstudien und projekte. 

1. Im vorigen Kapitel wurden die allgemcinen Grundstitze aufge- 
stellt, von welchen wir uns. bei der Ververtung  unseres Uberschwem- 
mungsgebictes, sei es zur Fischerei, sei es zu Ackerbau, oder zu beiden 
Kulturen zusammen, leiten lassen miissen. Um uns jedoch dariiber Rechen- 
schaft geben zu kânnen, în welcher Art diese Grundsătze fir jedes Gebiet 
besonders und fiir verschiedene uns entgegentretende Fălle anzuwenden 
sind, miissen 'vir vor der Aufstellung von Projelkten sehr cingehende wissen= 
schaftliche, wirtschaftliche und technische Studien machen, und zwar: 

a) Wir bediirfen cines măglichst cinehenden Studiums des allge- 
meinen Regimes der Donauăsser, ihres Steigens und Fallens, nebst 
Zeitpunkt und der Dauer in jedem Jahre, der Zuflussmenge (Debit), Ge- 
schwindigkeit und Geschicbemenge, îiber den Einfuss all ihrer Neben- 
fliisse und im speciellen îiiber die Wassermenge unserer Fliisse, iiber die 
Wirkungen der stromaufivărts bei ihren Nebenfliissen und deren Bett vor- 
genommenen Regulierungen u. s. w. 

Alle diese Daten miissen mit der grâssten Genauigkeit fir mehrere 
Jahre der Vergangenhcit gesammelt und die erforderlichen Massnahmen 
getroffen werden, dass kiinftighin diese Beobachtungen so genau als măglich 
gemacht werden. |, A 

b) Wir brauchen cinen sehr genauen mit [Hihencoten verschenen 
Plan în măglichst grossem Massstabe fiir unser ganzes Uberchwemmungs- 
gebiet der Donau mit Prăzisionsniveliement bezogen auf dem Nullpunlte 
des Schwarzen Meeres. In diesem Plan miissen alle topographischen, oro- 
graphischen und h;drographischen Einzelhciten cingezeichnet sein. Die 
Generalstabskarte — so'seit sie fiir j:nen Teil. bis jetzt aufgenommen 
wurde — lann uns hiebei von grăsstem Nutzen scin, aber nicht alle unsere 
Forderungen zufiieden stellen. Abgeschen davon, dass diese Gebiete 
einer fortwâhrenden Verănderung ausgesctzt sind, so dass an vielen Stellen 

Sh
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ihr heutiger Stand sich nicht mit dem Stande zu dem Zeitpunkt deckt, 
als jene IKarteaufgenommen wurde, und viele damalige Seen und Kanăle 
verschwunden sind, andere sich neu gebildet haben etc, fehlen ganzlich 
alledie hydrographische Angaben, die fir uns von allergrăsster Wichtighkeit 
sind. Ich will nicht mehr darauf hinweisen, dass gerade der fiir uns wich- 
tigste Teil — das Donaudelta, —fiir unsere Zwecke ganz ungeniigend ist, 
und dass fiir die Strecke von Zimnicea bis Verciorova iiterhaupt noch 
keine Aufnahmen stattfanden, so dass wir uns nur der âsterreichischen, 
heutzutage văllig veralteten Karte von 1856 bedienen miissen. 

c) Es bedarf einer Rzihe von Studien îiber die Beschaffenheit des 

Bodens durch Vornahme von mâglichst vielen Sondagen în verschiedener 

  

    

  

  

Fig. 105, — Eisenbetonpfâhle als Zeichen (Repâre) fiir die hydrographischen 

" Aufnahmen im Uberschwemmungsgebiete der Donau. 

Tiefe und Analyse der Proben zur Feststellung der phycalish-chemischen 

Beschaffenheit, | 

d) Ein Studium iiber die Grundwasser jedes Gebictes besonders, 
ihres Niveaus u. s. “+. 

c) Wir miissen cine Reihe von hydrographischen Studien fiir jeden 

See eigens vornehmen, um die Art ihrer Wăsserversorgung, den Zustand 

ihrer Zufluss- und Abfluss-Gârla, die Biinke, die Tiefe und Natur der Sohle 
u. s. w. festzustellen. 

f) Eine Reihe wissenschaftlicher Studien iiber die Seen unter be- 
sonderer Angabe des Ursprungs und der Natur des Wassers jedes ein- 
zelnen, sciner “Temperatur zu verschiedenen Jahreszeiten, die Beschaffenheit



DAS UBERSCHWEMMUNGSGEBIET DER UNTEREN DONAU 249 

- der Sohle, die biologischen -Verhăltnisse, Fauna und Flora u. s. f. behufs 
Festetellung der Produltion jedes Sees. 

_ Q) Das Klima jedes Gebietes: die Jahrliche Niederschlagsmenge 
und ihre Verteilung auf die verschiedenen Zeitabschnitte des Jahres; die 
vorherrschende Winde jedes Gebietes und ihre Verteilung nach Monaten; 
die Maximal-, Minimal- und Durchschnittstemperatur und ihre Verteilung 
nach den verschiedenen Zeitabschnitten des Jahres, etc. 

h) Eine Reihe wirtschaftlicher Studien iber jedes Gebict (oder sogar 
jedes Gut) besonders; die gegenwirtigen Productionen und ihre Variation 
in den verschiedenen Jahren im 
Verhăltniss mit dem Steigen und 
Fallen der Donauvwăsser; die der- 
zeitigen  Arbeitsverhăltnisse und- 
lohne, Absatzgebiete, Transport- 
spesen der Produkte, u. s. w. 

2) Eine Reihe von Studien 
iiber die Besitzverhăltnisse auf jede 

„der Regionen des Uberschwem- 
mungsgebictes. Die Art jedes Be- 
sitztums und die darauf ruhenden 
L.asten; Notizen iiber den materiel- 
len Stand der Eigentiimer und 
Bewohner, etc. E 

J) Ein sanităres Studium fir 
jedes Gebiet im besonderen: iiber 
die Sterblichkeit, die iiberwiegen- 
den Krankheiten und deren Ur- 
sachen. 

4) Eine Studie iiber den Nu- . 
tzen oder Schaden, den die aus- | | 
zufiihren den. Arbeiten eventuell Fig. 106. — Das Einrammen der Repăre 
fiir die L.andesverteidigung haben „ „Pfăhle în die Erde, 
kânnten, etc. | , 

Erst wenn alle dicse Studien gemacht sind, kânnen wir uns auf 
Grund derselben fiir jedes Stiick des Uberschwemmungsgebietes beson- 
ders entscheiden, durch welche Productionsart es verwertet 
werden kann. Alsdann werden wir das gesammte Inundationsgebiet in 
eine Reihe kleinerer Regionen cinteilen und in jeder Region cine Reihe 
benachbarter Giiter oder. Seen gruppieren, die. ihrer Natur nach cine 
Finheit bilden und natiirlicherweise dersclben Behandlung unterworfen 
werden solien. Ai 

Erst wenne- wir alle die Studien fertig haben diirfen wir zum Enţ- 
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werfen der Arbeiten deren Ausfjihrung în Hinsicht auf jene Meliorationen 
erforderlich sind, fortschreiten. 

In den vorausgegangenen Kapiteln war zu sehen, welch grossen Ein- 
fluss dicse Arbeiten auf Klima und Vegetation dieser Gebiete, wie auch auf 
das allgemeine. Regime des Stromes auszuiiben vermâgen. Es wurde z. B. 
gezeigt, wie cin Behindern der Flusswăsser stromaufivărts ihr Geschiebe 
in den Seen oder auf den Inundationsterrains abzulagern, stromabiwvărts 
Verschlammungen des Donaulkanals oder der grossen Seen, welche die Si- 
cherheitsventile der Donau sind, be virken kânnen; es wurde gezeigt, dass 
hierdurch wăhrend des grossen Hochwassers eine Ubererh5hung des Strom- 
wassers verursacht und cine Ubersch'wemumg der Hiăfen, sowie Deichbriiche 
—ganz besonders zur Zeit des Eisstosses—hervorgerufen werden. kănnten, 
oder auch dass das Donauniveau bei Niederiwasser noch mehr fallen wird 
und dadurch ein ernstes Hindernis fiir die Schiffahrt wăhrend dieses Zeitab- 
schnittes bilden wiirde. Ferner wurde nachge viesen, dass der Hafen Sulina 
durch Trockenlegung des Donaudeltas dem Untergange entgegengefiihrt 
wiirde etc. Die schiidlichen Wirkungen einer solchen Arbeit liegen in der 
Rege] weit ab von den sie hervorrufenden Ursachen, so dass sich der Eigen- 
tiimer der Arbeit meistenteils keine Rechenschaft von dem Unheil das er 
angestiftet hat geben kann. 

Bei dieser Sachlage ist es unbedingt notwendig, dass alle Projekte 
fir die Melioration des gesamten Donaugebietes nach cinem cinhcitlichen 
Plan gemacht werden ; sie miissen jedenfalls zum mindestem în 
den Rahmen cines allgemeinen Planes passen, bei dessen Auf- 
stellung. das Allgemeininteresse und die grossen Staatsinte- 
ressen zunăchst beriicksichtigt werden sollen. 

Darum diirfen sowohl die Studien, wie auch die Projekte 
dieser Arbeiten fiir das ganze Uberschwemmungsgebiet 
nur vom Staate oder schlimmstenfalls unter strenger staatlicher Kon- 

trolle und auf Grund der vom Staate gegebenen Angaben gemacht werden. 
Ebenso darf cine Arbeit dieser Art auf dem Donauufer auch 
auf Privatbesitz erst nach ausdriicklicher, nur auf Grund 
eingehender Studien seitensaller interessierten Organe ge- 
gebene Zustimumg des Staates in Ausfiihrung genommen werden, 
an welcher Arbeit die erforderlichen Anderungen behufs Ubereinstimmung 
mit den Interessen der Allgemeinheit und mit den: grossen . Staatsinte- 
ressen vorgenommen werden k&nnen. - 

Die erste Pflicht des Staates und das erste ernste 
Mittel, iîiber welches -er' zwecks Beeinflussung der Lă- 
sung dieser Frage in dem Sinne, dass ihr eine normale 
und lebensfăhige Entwicklung, gemăssden Allgemeinin- 
teressen und den grossen Staatsinteressen, gegeben werde,
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verfiigt, ist: auf seine Kosten alle Studien, Projecte und 
Voranschlăge fiir die Melioration des ganzen Uberschwem- 
mungs gebietes der Donau, sowie auch die Uberwachung 
der Arbeitsausfiihrung durch sein Personal vornehmen zu 
lassen. 

Die Auslagen fiir die Aufstellung dieser Studien und Projekte sind 
durchaus nicht so gross, da der Staat iiber cine grosse Zahl von Dienst- 
stellen und” wissenschaftlichen Anstalten verfiigt, die — soweit es jede 
betriftt — mitarbeiten kinnen, um das begonnene Werk zu gutem Ende 
zu fiihren. Fiir die Privateigentiimer aber, welche in jenem Gebiete 
Giiter besitzen und nicht wissen, wie sie diese meliorieren k5nnen, oder 
sie viellcicht in die Hinde von Spekulanten fallen lassen oder sich in- 
folge Ausfiihrung unniitzer Arbeiten zu Grunde richten —wic schon vor- 
gekommen ist — wire die Ausfolgung fertiger Studien und Pliine: scitens 
des Staates eine grose Sicherheit und Erlcichterung, fiir die Lăsung der 
ganzen Frage aber cine vorziigliche Anlcitung. 

Im iibrigen hat die Direktion der Fischereien und des Melioration- 
swesens aus dem Domănenministerium, ohne viel Aufschen zu crregen 
schon cin reiches und sehr wertvolles wissenschaftliches Material iiber 
die Donau und ihr Inundationsgebiet zur Verfiigung. Infolge des Gesctzes 
“vom 28. Februar 1908 iiber die Schaffung von Fonds fiir die Ver vertung 
der Uberschiwemmungsterrains und der dem Staate gehărigen Fischereien, 
studierte sic fast das ganze. Inundationsgebiet der Donau bis T ulcea, so 
dass heute diese bereits gemachten Studien nur noch ergănzt werden; zu 
diesem Zwveck arbeiten mehrere Studiengruppen unter I.citung von 7 
Ingenicuren auf dem “Terrain; andrerseiis setzen andre Gruppen unter 
Leitung von 5 Ingenieuren aus dieser Direction die Studien iiber das 
Donaudelta fort, die zur Zeit schon halb fertig sind und hoffentlich im 
kommenden Jahre beendet sein werden (Fig. 105 und 106). 

Ebenso wurden cine Reihe wirtschaftlicher Monographien iiber die 
Giiter jenes  Gebietes,: so:vie verchiedene Studien iiber die Seen und 
Fischereien ebenfalls vom Personal dieser Direktion ausgefiihrt; das Ru- 
mănische Geologische Institut arbeitete mit und beteiligt sich noch immer 
an der Arbeit, indem es zahlreiche Analysen der ihm iibergebenen, aus 
den in jenen Gebicten vorgenommenen systematischen Sondagen stam- 
menden Erdproben, wie auch vicle Untersuchungen! des Wassers unserer 
Seen und Teiche macht. Im naturhistorischem Museum wir das biolo- 
gische Material studiert u, s. +. 

Ubrigens sind nicht nur die Studien zum grossen Teile becendet, 
es wurde auch cine Schutzvorrichtung mit Deichbauten gegen die Uber- 
flutung cines Staatsgutes mit cine Ausdehumg von 2000 ha bei Spanţov 
im Bezirk Ilfov ausgefiihrt, und die dort! vorgenommenen Versuchskul-
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turen “aller Arten von Cerealien haben die herrlichsten Resultate gezeitigt, 

(Siehe Tafel XIX) desgleichen die -verschiedenen Versuchskulturen von 

Hanf, Obstbăumen, feiner' Korbweide zum Korbflechten u. s. w. die mit 

Erfolg unter der Direktion des Herrn Da. D. G. Ionescu, des Ver .alters 

der Fischercien im Donaudelta, gemacht wurden. 

Beseitigung der der Ausfiirung der 
Meliorationsprojekte sich engegenstellenden Hindernisse. 

Sind die Studien und Meliorationsprojekte beendet, dann besteht 

die zyeite Pflicht des Staates darin, alle Massnahmern zu treffe n, um 

alle Hindernisse, die sich der Ausfiihrung jener Projekte 

_entgegenstellen zu beseitigen. 

Bei der im vorigen Kapitel gegebenen Beschreibung der Art und 

Weise, wie, die Verwertung der verschiedenen Teile des Inundations 
gcbietes erfolgen soll, haten wir das gesamte Gebiet als ciner cinzigen 
Person gehârig betrachtet. und unsere Projekte derart aufgestellt, wie 
«es die Gestaltung des. Terrains als an rationelisten und praktischsten 
angebracht. erscheinen l6ssen, und dabci von den Grenzen der Besitzungen 
ganz abgeschen. În Wirklichkeit ist aber dieses Gebiet und besonders der 
Teil am linken Donauufer von Verciorova biss zur Pruthmiindung in ciner 
schr grosser Reihe von Besitzungen cingeteilt, von :velchen cinige, — ihrer 
Form wegen, sogenannte, «Curele» (== Riemen) — lange, schmale Streifen 
sind, die sich von der Donau bis weit ins Flachland hinein erstreclen. 
Auch die Staatsgiiter, die im Ubrigen hier sehr zahlreich vertreten sind, 
bilden eine grăssere Gruppe an einem Platze, sondern wechseln sowohl in 
den Scen wie auch im Uberschwemmunsgebicte mit Privatbesitz ab, 

Diese Verteilung des Grundbesitzes gibt zu mancherlei Schwicrighkciten 
Anlass, velche die Ausfiihrung jener Arbeiten verhindern und zu deren 
Bescitigung der Staat cine Reihe von Massnahmen zu treften verpeflichtet 
ist, un zwar: 

a) Das Wassergesetz. Die erste Serie von Schwierigkeiten welche 
die Ausfiihrung der Arbeiten verhindern entsteht aus dem gănzlichen 
Mangel eines YWassergezetzes durch welches feste Normen fiir das Recht 
des Schutzes vor Uberschwemmungen und der Venwvendung des Wassers 
zu landivirtschaftlicheu Zwecken, Fischzucht etc., wie auch fiir die Mog- 
lichkeit der Ableitung des Wasseriiberschusses von Besitzungen, deren 
WVasserleitung zu dicsem Zavecke iiber fremde Besitzungen bis zum 
Entleerungstassin aufgestellt werden muss,. Dies gibt unserm Staate die | 
Veranlassung, baldmâglichst cin Gesetz îiber Wasserrechte 
zu schraffen, wie es alle zivilisierten Staaten Europas bereits besitzen.
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„_ Ohne dieses Gesetz werden wir statt Meliorationsarbeiten nur cine 
Menge unendlicher Streitighkeiten und Prozesse zwischen den verschiedenen 
benachbarten Gutsbesitzer haben, die dadurch entmutigt werden und denen 
die ganze Frage von Anfang an kompromittiert erscheint. Modernere 
Gesetzgebungen, wie besonders în Deutschland, welche schon schwicrigere 
Probleme in dieser Bezichung gelâst haben, kânncn uns hiebei als Vorbild 
dienen. | . 

Ich kann hier — besonders in Beriicksichtigung des beschrănkten 
Rahmens dieser Arbeit — um so weniger cine Analyse dieser Gesctze 
vornehmen, als sie nun ganze Codexe umfassen, durch welchen alle auf das! 
Wasser beziiglichen schr komplizierten Fragen geregelt werden. Uns interes- 
siern hier nur die Fragen in Betreff des Rechtes Deiche zum Schutze gegen 
Uberschwemmungen aufzufiihren, des Rechtes der Wasserbeniitzung zu 
landwirtschaftlichen Zivecken etc., und des Rechts der Wasserableitung 

Im allgemeinen kinnen wir ervăhnen, dass das bayrische Gesctz 
von 1852 das ălteste în den deutschen Staaten ist, und dass scine fort- 
schrittlichen Grundsătze fast in allen deutschen Staaten,- in Osterreich 
und Ungarn als Grundlage beniitzt wurden. Die Gesctze în Hessen-Nassau 
vom 17. Juli 1887 und 30, Juli 1887 sind die vollstindigsten, und in 
letzter Reihe erfolgte im Jabre 1909 die Abstimmung des neuen Gosctzes 
in Sachsen. 

Die allgemcinen Grundsătze, von denen all diese Gesctze gelcitet 
werden, sind sehr liberal und gehen von folgendem grundlegenden 
Sătzen aus: «Wenn das Wasser auch hie und da eine Unheil- 
«stiftende Biirde ist, so ist es doch vor allem einer der 
<Haupfaktoren des S5ffentlichen Reichtums, den der Staat 
«im Interesse aller măglichst verwenden soll>... Ohnc also 
die Schutzmassregeln gegen die miglichen Wassernăte zu vernachliissigen, 
sucht dieses Gesetz: «dic Verwendung des Wassers immer mehr zu befăr- 
«dern, es so viel wie măglich zu aller Verfiigung zu stellen, die bisher den 
<Uferbewohnern als Entschădigung ihrer durch das Bewohnen der Ufer 
«erwachsenen Lasten gewâhrten Rechte allmăhlich cinzuschrănken und 
<ăhnliche Rechte allen jenen zu erteilen, die sie mit Nutzen verwerten 
<kânnen, und die Ufer sowie die dazwischenliegenden Giiter mit ciner 
«Zahl von Servituten zu Gunsten der entfernteren Eigentiimer belastet 
«werden und zum Vorteile ihrer Nutzniesser Zavangrechte geschaffen 
«werden, um den 1Viderstand der Interessierten iiberwinden zu kănnen (1)». 

Diese Grundsătze finden sich heute fast in allen deutschen Ge- 
setzen, die allmăhlich immer mehr in diesem Sinne erweitert werden. 

Sicherlich wiirde auch bei uns, wo heutzutage sowohl die Industrie, 

  

(1) Siche FAURE 1. c. Seite 322,
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als auch die Jandwirtschaft mit allen ihren Zweigen immer mehr die 

Gewăsser fiir wirtschaftliche Zwecke auszuniitzen sucht, cine vollstiindige 

YVassergesctzgebung cine grosse Liicke in unserer Legislatur ausfiillen und 

einer grossen Zahl von Prozescen, welche unsere wirtschaftliche Entwicklung 
zu Schaden machen, den Boden entziehen. 

b) Meliorationssyndikate. Die Meliorationsarbeiten miissen, um 

sich zu renticren, auf miglichst ausgedehnten Flăchen vorgenommen 

werden und, so weit mâglich, die Gestaltung des Terrains benutzen, 
damit mâglichst wenig Deiche gebaut zu werden brauchen. Sollte aber 
jedes Eigentum fiir sich mit Deichen versehen werden, so wăren die 
Auslagen derartig hohe, dass gewiss niemand solche Arbeiten ausfiihren 
kOnnte. Andererseits verlangen diese Arbeiten neben den grossen An- 
fangskosten îhrer Ausfiihrung noch andauernd grosse Summen fir ihre 
Unterhaltung; die Deichbauten miissen behiitet und stets in gutem Zu- 
stande erhalten, das Grundwasser und die Wasseransammlungen aus 
Regen, Schnce u. s. w. fortwâhrend ausgepumpt werden,. etc. 

Zu diesem Zwecke ist es notwendig, 'dass alle Eigentiimer, deren 
Besitzungen mit cinander cine Einheit bilden, die zusammen melioriert 
und derselben Behandlung unterworfen werden soil; sich zu cinem 
Syndikat oder zu ciner Genossenschaft zusammenschliessen, um die Ar- 
beiten gemeinsam auszufiihren und zu unterhalten. Um dies zu ermăgli- 
chen, ist ein eigenes Gesetz unbedingt notwendig, das genaue Normen 
beziiglich des Anteils, den jeder im Verhăltnis zur geschiitzten Flăche zu 
entrichten hat, u. s. v., feststellt, 

Durch dieses Gesetz soll die Bildung dieser Gesellschaften oder 
Genossenschaften măglichst erleichtert und selbst Mittel vorgeschen wer- 
den, um widerspenstige Eigentiimer zum Eintritte in dieselben zu zwingen. 

Sogennante Obligatorische- oder Za gsgenossenschaften 
sind cin vorziigliches Mittel, diesen Zwecke zu erreichten, kraft dessen der 
Staat den Eigentiimern von zwei Dritteilen der zu verbessernden Oberâichce, 
wenn sie die Bildung einer Genossenschaft fordern, dies bewilligen kann 
und hierdurch die andern auch zwingt zu den Arbeiten beizutragen. Diese 
Massnahme ist heutzutage fast allgemcin in den Gesctzen der verschie- 
denen Î.inder aufgenommen ; selbst das franzisische Gesctz vom 21. Junie 
1875 sieht sie vor, | 

Meliorationsgenossenschaften sind juridische Personen und haben die 
Berechtigung, Anleihen fiir die Arbciten aufzunehmen. Damit sich Zvangs- 
genossenschaften bilden kânncn, ist cinerseits cine Majorităt nătig, welche 
sic fordert, andrerscits miissen die Pline fir die Arbeiten scitens der beru= 
fenen Behărde genchmigt sein, die bestătigt, dass bei der Anfertigung 
der Projekte die Rechte der Minderheit gewahrt wurden, und ob geniigen- 
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der Grund vorhanden ist, sic zur Teilnahme an dicser Arbeit von allge- 

mcinem Înteresse zu zwingen. 

Die Unterhaltungskosten der Deiche u. s. w. werden in cinigen 

Lândern (Preussen, Gesetz vom 28. [. 1848 und 2. IV. 1872) als cine 
Rcallast des Gutes betrachtet, die durch Verkauf îiibertragen und. bei 

Teilung des Eigentums aufgeteilt wird. 

Die wichtigsten Gesetze dieser Art sind: Preussen, Gesetz vom 

28. Il. 1845, ergânzt am 2. V. 1853 und ginzlich umgeindert im Jahre 

1872, wie auch das Deichgesetz von 1848; Baden, Gesetz vom 25. VIII. 

1896; Hessen, Gesetz vom 30. VII. 1867; Bayern, Gesetz von 1852 

und das ncue Gesetz. Elsass-Lothringen, das alte franzosische Recht 

und das ncue Gesetz vom 30. VII. 1890; Osterreich, Wassergesetz vom 

30. V. 1869; Ungarn, Wassergesetz vom 14/23 VII, 1895 ctc.. 

Fiir uns ist cin solches Gesetz unbedingt notwendig und solange 

wir es nicht haben, kânnen auch keine Meliorations — Arbciten im Inun- 

dationsgebiete gemacht werden. Fast stets findet sich cin klciner. Eigen- 

tiimer, der — sci es aus Unverstand, seci es aus băsem Yillen, oder sci cs, 

dass er findet, er kSnnte durch Ausniitzung der Not seiner Nachbarn und 
durch Erpresung noch mehr gewinnen als scinen Besitzungen durch Ein- 

deichung cinen grăsseren Wert zu verschaffen — der gemcinsamen Aus- 

fihrung dieser Arbciten sich widersctzt; ja cr widersetzt sich sogar der 

Fihrung der Deiche oder der AbAusskanile u. s. w. iiber sein Besitztum 

und hemmt dadurch die ganze Arbeit, 
In solchen Făllen sind tausende von Hektaren des Staatsgebietes 

verurteilt, unproduktiv zu bleiben, und eine Reihe von Eigentiimern schen 

sich in die Unmiglichkeit versetzt, ihre Giiter vor Uberschwemmung 

zu schiitzen. Dies ist uns erst kiirzlich vorgekommen, als die Eigentiimer 

ciner. Fliche von fast 10.000 ha eine Genossenschaft zu bilden wiinschten 

und schon. vom Domănenministerium die Fertigung von Projekten fiir 

Schutzdeiche beantragten; die Projekte sind lingst fertig, aber die Gc- 

nossenschaft kann sich nicht bilden und die Arbeit kann nicht ausgefiihrt 

werden wegen der Opposition eines Kleingrundbesitzers. | 

Aber nicht blos, um die Boswillighkeit einiger Widerspenstigen zu 

bescitigen, sondern auch — wie wir spăter sehen werden — um die Mittel 

zur Ausfiihrung dieser Arbeiten zu geiwinnen, ist die Bildung solcher Ge- 

nossenschaften oder Gesellschaften erforderlich,, denn diese werden ju- 

ridische Personen sein mit dem Rechte, Anlcihen. fiir die Meliorations- 

arbeiten nach vorheriger staatlicher Genchmigung der Projekte fiir diese 

Arbeiten aufzunehmen.
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3) Finanzielle Massnahmen zur Fărderung der 
Meliorationen 

a. Grundmeliorationsbanken. Besitzen wir Cinmal die beiden 
Hauptgesctze, die uns genaue Normen fiir die Ausniitzung und Ablcitung 
der Gewbisser geben und die Bildung von Meliorationsgenossenschaften 
erleichtern, und ist der Staat in der Lage diesen Genossenschaften Ent- 
wiirfe und: Voranschlăge fiir die auszufiihrenden Arbeiten zur Verfiigung 
zu stellen, so verbleibt als einzige Frage, die noch zu lăsen ist, die: 
woher nehmen wir dic fiir die Ausfiihrung und Unterhaltung 
dieser Arbeiten erforderlichen Mittel? | 

Wie weiter oben angegeben wurde, gchăren von den 427,187 ha 
des Uberschwemmungsgebietes am linlen Donauufer 188.204 ha Privat- 
cigentiimern. Da das grosse Allgemcininteresse, d. i. die mâglichst rasche 
und mâglichst vorteilhafte Ausfiihrung dieser Meliorationen : die ganze 
Donau entlang, zu beriicksichtigen ist, hat der Staat die Pflicht, 
diesen Eigentiimern die Beschaffung der nătigen Rapitalicen 
zu erleichtern. Mit Anleihen auf kurzen Termin und bei hohem Zins- 
fuss lkann bei solchen Arbeiten nichts. erreicht werden, und dies um so 
weniger, als gerade die ersten Jahre sich nicht immer geniigend renticren, 
und das aulgewendete Kapital sich langsam in cinem lingeren Zcitraum 
amortisieren muss. Es bei dem heutigen Stande zu belassen, hiesse die 
Eigentiimer vor die Wahl stellen, entweder einen Teil ihres Gutes im- 
produlktiv -zu lassen oder Anleihen zu machen, die dem Ruine entgegen- 
fihreu. În diesem Falle wiirde gewiss cin grosser Teil von ihnen den 
Spekulanten in die Hănde fallen, die ihre Giiter auf mehrere Jahre in 
onzession nehmen und den I.iwenanteil d:s Gewinns cinstreichen, aber 
auch Arbeiten ausfiihren wiirden, deren Dauer în der Regel die Lânge 
der Ronzession nicht iiberschreitet. Was solche Nonzessionen bedceuten 
und welchen Nutzen die Eigentiimer daraus zichen kănnen, ist uns zu gut 
aus der Art und Weise bekannt, wie diese die Wilder der crbeingeses- 
senen Bauern iibernommen, wie dieselben verwiistet und mit $ Lei pro 
Hectar bezahlt wurden, wăhrend bei den ffentlichen Vergebungen der 
Staatswălder (des Waldes 'Tăzlău) selbst 28 Lei per Baum geboten wurde. 

Die Frage des billigen Kredites und der langen Amortisation fir 
alle Art Grundverbesserungen wurde în allen zivilisierten Lândern Eu- 
ropas noch vor der Mitte des verflossenen Jahrhunderts behandelt. Uberall 
wurde sie, dadurch gelist, dass der Staat zu diescm Zweck Ban- 
ken schuf, die billige Anlcihen mit langjăhriger Abzahlung 
unter Zugrundelegung des durch jene Arbeiten erzielten 
Mehrwertes ausgaben. 

In den deutschen L_inder, wo diese Banken sich sehr entwickelt
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haben, begann ihre Organisation bereits 1832, als in Sachsen eine land- 

„ wirtschaftliche Bank entstand. Da das Geld jedoch zu jener Zeit sehr 

teuer war, waren die Anlcihen zur Unzufriedenhceit der Landwirte anfăân- 

glich sehr Klein. Erst 1861 wurde durch das Gesctz vom 26. November 

cine ncue Bank unter dem Namen <Sichsische lLandeskultu- 

rentenbank», (ncu organisiert durch das Zusatzgesetz vom 1. IV 1872 

und 1. V 1888), dies heute allen Anfonderungen entspricht, 

In Deutschland gibt es heute zahlreiche solcher Institutionen und 

îhnen sind în erster Linie die ungeheuren Fortschritte zu verdanken, dice 

die Landwirtschaft und die Verwertung aller unfruchtbaren Terrains in 

- jenem L-ande gemacht haben. 

Nach dem Vorbilde 'Sachsens hat sodann Preussen durch das 

Gesetz vom 3. V 1879 betr. die Errichtung von Landeskultur- 

rentenbanken den Provinzial — (Komunal) — Verbinden die Berechti- 

gung certcilt, l.anderkulturrentenbanken zu errichten. Fiir deren 

Organisation und Funktion gibt das Gesetz cine Reihe von bindenden 

Vorschriften, iiberlăsst aber jeder Bank cigens dic Entscheidung iiber 
cinige Detailfragen auf Grund ihrer Satzungen. 

Ausgenommenen Preussen, wo diese Banken Institutionen der 

Provinzen sind, sind sic in allen iibrigen Staaten Deutschland 

staattliche Einrichtungen: So wurde in Bayern durch Gesctz 

vom 21. IV. 1881 die Jandeskulturrentenanstalt gegriindet ; in 

Hessen durch Gesetz- vom 20, III. 1880 unter dem Namen Landes- 

kulturrentenkasse; in Oldenburg bildete sich durch Gesetz vom 

14. Il. 1883 cine gleiche Bank unter der Kontrolle des Ministeriums des 

Innern und wird von Beamten dieses Departements verwaltet.  : 

Alle diese Banken verleihen Geld mit cinem zwischen 31/, und 

49], schwvankenden Zinsfuss und ciner Amortisation von 11/+9%/, in Bayern 

und Preussen, 1%, in Hessen, 1!/, in Sachsen (hier ist jedoch der Zinsfuss 
Kleiner, nur 31/;/). Zur Beschaffung der Gelder .geben die Banlkcen 

Wertpapiere auf Inhaber aus țeinige geben auch nominelle Wertpapiere!. 

Fiir diese Anleihen die nătige Sicherung zu finden, war der schwierigste 
Teil der Frage und dieser wurde in Sachsen, Bayern und Hessen cinfach 

dadurch gelost, dass în dem Gesetze vorgesehen wurde, dass diese An- 

leihen nicht nur als Hypothek eingetragen werden miissem, sondern 

dass denselben Priorităt vor allen ălteren Hypotheken, 

abgesehen von den Verpflichtungen gegen Staat und Ge- 
meinde, zugesichert wird. | 

Die Anleihen werden nur fiir gewisse Meliorationsarbeiten gegeben: 
Drainage, Bewiisserung, Deichbauten, Uferschutzbauten, Diinenbepflan- 
zungen etc. Fiir die den Stadt- und L-andgemeinden und den gemiiss 
Gesetz gebildeten- und anerkannten Meliorationsgenossenschaften wird 

Anuarul Instit. Geologie al României, Vol. IV, Fasc, II. : - 11
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keine Hypothekierung verlangt, hauptsăchlich um die Bildung solcher 
Gesellschaften noch mehr zu fărdern. 

Um die wohltătige Wirksamkeit dieser Banken ersichtlich zu ma- 

chen, fiihre ich nach einer Studie des Herrn ].. FAuRE (1).einc Stelle 
des ofăziellen Berichts der allgemeinen.. Kommission in Bayern an, durch 

welche ' die în jenem I-ande bis zum Jahre 1897 erzielten Wirkungen 

festgestellt werden: 

«Depuis dix ans que la banque - agricole £ a cte crese, il mest pas 

«de branche de Pagriculture oi son action bienfaisante ne se soit exercee; 

«la statistique est lă pour Pattestor. C'est ainsi qwen 1883 la surface 

«culturale etait de 4.587.530 hect. 91 ares sculement, tandis qwen 1893 . 

«cette me&me surface atteignait le 'ciffre de 4.635.314. hect. 33 ares. Meme 

«progression pour les prairies, dont aire totale pendant ce laps de 

«temps a augmente de 8924 hect. 41 ares. Cette airc, les €leveurs ba- 

«varais s'âtaient cfiorcâs de Paccroitre, et ils ont cte puissament secondes 

«dans leurs efforts par le nouvel €tablissement de credit. Chaque fois 

<qu'un agriculteur, une commune ou un syndicat agricole se proposent 

«de tirer un meilleur parti du sol et quw'ils sont arrâtes par le manque 

«du capital, la banque agrico'e leur fourni les moyens d'augmenter la 

«plus-value de leurs terres et de contribuer ainsi ă Paccroiseement de la 

«richesse' nationale». 
In Oesterreich wurden andere finanzielle Massnahmen getroffen, 

um der Bodenmelioration zu Hilfe zu kommen. Hier wurde durch Gesetz 

vom 30. Juni 1884 ein <Meliorationsfond» geschaffen, der vom Mi- 

nisterium des Innern und dem der Finanzen verwaltet wird. 

„_ Dieser Fond wird aus dem Staatsbudget unterhalten, das jăhrlich 
1.000.000 Kronen hiefiir auswirft; seit 1895 ist diese Unterstiitzung auf 

1.300.000 Kronen erhâht worden. Aus diesem Fonds werden Unterstiit- 

zungen und Anleihen fiir verschiedene landwirtschaftliche Meliorations- 

arbeiten ausgegeben. Fiir Anleihen werden hăchstens 4%/, Zins genommen. 

Ausser den aus dem staatlichen Meliorationsfond gewiihrten Un- 

terstiitzungen und Anleihen gibt es noch bei den Provinzialregierungen 

solche Fonds, aus welchen Unterstiitzungen fiir derartige Arbeiten ge- 
geben werden. Die staatliche Unterstiitzung darf niemals die der Pro- 

vinzialregierung  îiberschreiten. Unterstiitzungen werden nur fiir jene 

Arbeiten gegeben, bei denen das Allgemeininteresse vorherrscht. : Je 

grâsser. dieses ist, um so hiher ist auch die Unterstiitzung. 

„Der Staat genehmigt die Entwiirfe und iiberwacht den Gang des 
Unternehmens bei allen von ihm. unterstiitzten Arbeiten. 

(1) L. FAURE. Des ameliorations foncitres en Allemagne et dans: quclques 
„pays de l'Europe centrale. Bulletin du Ministăre de i'Agriculture. Paris 1897. ;
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In Ungarn wurde durch Gesetz vom 30. Juni 1889 (Art. NA) 
cin Bodenkreditinstitut rcorganisiert zwecks Gewâhrung von Krediten 
zur Erlcichterung der Wasserregulierungen und Grundverbesserungen. 
Die Anleihen erfolgten auf 50 Jahre bei 4%, Zins. Das Kreditinstitut gab 
spezielle YWertpapiere, Regulicrungs- und Bodenverbesserungs- 
Pfandbriefe genannt, heraus. . | 

Neben den Anleihen gewâhrt der Staat noch als Unterstiitzung 
— besonders den Genossenschaften — Riickerstattung der Gebiihren. Ge- 
măss Art, 2 des Gesetzes diirfen die Anleihen nicht das Netto-linkommen 
jenes Bodens — nach seiner atastereinschiitzung — nur das Zw5lffache 
iiberschreiten. Die Direktion des Kreditinstitutes hălt von jeder Anlcihe 
je 10%/, als Reservefonds zuriick, der dann spiter den Anleihe nehmenden 
zuriickerstattet wird. Die Abzahlungsbetrăge der Kreditanstalt haben 
Vorrang vor jeder, selbst friiheren Hypothek. Durch cin anderes Gesctz 
(vom Jahre 1900) kann der Staat den Gesellschaften, welche Bewâăsse- 
rungen vornehmen, auch direkte Subventionen gewăhren. 

Wie wir aus all dem erschen haben, sucht der Staat den Eigen- 
tiimern iiberall die Erlangung cines Kapitals mit geringer Verzinsung 
und liingerem Amortisationstermin zur Ausfiihrung der Meliorationsarbeiten 
zu crlcichtern ; zu dicsem Zvecke wurden allerorts spezielle Einrichtungen 
geschaffen, die den Gang. der Arbeiten îiberwachen und ohne viele 
Formalităten die erforderliche Ililfe zur rechten Zeit geben. Die crziclten 
Resultate sind, dass die Eigentiimer, ob gross oder Klein, sich iberall, 
ohne HKonzessionăre und Spekulanten, zusammentun und mit Hilfe des 
technischen Personals des States die nâtigen Arbeiten ausfiihren und 
so die Kulturflăche und die Produktion îhres L.andes stetig vermehren. 

iveifellos ist die Schaffung ciner speziellen Kreditan- 
stalt fiir Grundverbesserungen, die auf Grund des durch 
die auszufiihrenden Arbeiten erzielten Mehrwertes Anlei- 
hen ausgcben, auch bei uns eine Notwendiglkeit. Die An- 
leihen miissen fiir lange Zeit (440 Jahre halte ich fir geniigend) mit niedrigem 
Zinsfuss und kleiner Amortisierungsquote gegeben werden. Dic Direktion 
muss aufs genaueste iiberwachen, dass die gewăhrten Vorschiisse auch 
wirklich nur zu den Arbeiten verwendet werden, fiir welche sie gegeben 
wurden. 

Ob diese Bank cine rein staatliche Einrichtung oder cine staatliche 
mit Betciligung von Privatpersonen, oder der Privatpersonen mit Betei- 
ligung des Staates sein soll, ist vorliiufig — auch von dem Standpunkte, 
von dem aus wir jetzt die Frage behandeln —gleichgiltig ; die IHauptsache 
ist, dass den sich bildenden Gesellschaften der erfordesliche Kredit zur 
Ausfiihrung der notwendigen Meliorationen zur Verfiigung gestellt” wird. 

Ubrigens braucht nicht cinmal cine ncuc Bank geschaffen zu-werdcn,
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sondern die lândliche Bodenkreditanstalt nur cine cigene Abteilung — wie 

in Ungarn — fiir diese Art Operationen cinzurichten und spezielle Wert- 

papiere auszugeben. 

„Ein Spezialgesetz muss demnach baldmăglichst im diesem Sinne 

herausgegeben werden, durch dieses wird der Staat cine neuc Pflicht und 

zwar cine der wichtigsten în Betreff der. Frage der Melioration des Uber- 

schwemmungsgebietes der Donau erfiillen. 

b. Finanzielle Massnahmen zur Melioration der Staatsterrains. 

in den vorhergehenden Paragraphen wurde gezcigt, dass der Staat 

der grusste Besitzer im Uberschwemmungsgebiet der Donau ist und dass 

allcin auf dem linken Donauufer 238.986 ha auf scine Domiinen fallen, 

wovon 194.964 ha Uberschwemmungsgebiet im engeren Sinn und. nur 
44.200 ha Scen sind. 

Um diese Terrains zu melioriren, wird auch der Staat, gleich wie 

die andern Eigentiimer bedeutender IKapitalien benătigen, die er in ciner 

Reihe von Jahren zu verausgaben haben wird. Daraus ergibt sich von 

selbst die Frage : woher soll er diese Betrăge beziehen? 

Durch das Gesetz vom 22. Februar 1906 wurde bereits cin System 

angenommen, wonach cin Meliorationsfond fiir die- staatlichen 'Terrains 

gegriindet und aus dem Uberschuss der. Einkiinfte der verbesserten Ter- 

rains gegeniiber den friiheren Einkinften erhalten werden soll. Obschon 

dieses System damals von .mir vorgeschlagen wurde, muss ich doch be- 

kennen, dass es nicht praktisch genug ist hinsichtlich der Erhaltung des 

Fonds, denn die demselben anfânglich zugeiwendeten Summen werden 

bald sehr klein werden und ein neuerliches Anwachsen wird langsamer 

von. statten gehen als es die Arbeiten wiinschen lassen. Wir miissen 

demnach auf. andere Mittel zur Ergănzung dieses Fonds denken, um im 

gecigneten Augenblicke îiber alle fiir die Ausfiihrung der notwendigen 
„ Arbeiten erforderlichen Summen zu verfiigen. 

Ohne Zweifel wăre eines dieser Mittel, und vielleicht das bequemste 
von allen, eine besondere Anleihe von etiwa 20—30.000.000 Lei fiir die- 

scn Zweck zu machen; ein anderes, weniger bequemes Mittel, das uns 

aber auch zum gewiinschten Resultat fiihren kann, ist, dass der Staat 
în seinen Jahresbudgets oder in den Budgets der Uberschiisse grosse 
Betrăge vorsieht, die in den Meliorationsfonds abgefiihrt und jeweilig 

zur Ausfiihrung ciner Arbeit vervendet iverden sollen. 

Da aber hier auch der Staat, gleich den andern Privatpersonen, 

Eigentiimer ist und in jeder Meliorationsgenossenschaft, die sich an der 

ganzen Uferlinge der Donau von Severin bis zur Pruthmiindung bilden 
,
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wird, auch vertreten sein wird, und ziwar fiir ausgedehnte Flăchen, so 
werden die von den Genossenschaften als juridische Person bei der beson- 
deren Meliorationsbank gemachten Anlcihen zum Teil auch den. staat- 
lichen Terrains zu Gute kommen. Auf diese Weise kănnen also auf allen 
Staatsterrains die erforderlichen Arbeiten ausgefiihrt werden, ohne zu 
speziellen Anlcihen greifen zu miissen, und noch wWeniger wird es not- 
wendig sein, sic in Bausch und Bogen in NKonzession. zu vergeben, wie 
mit vielem Nachdruck immer wieder verlangt wird. Der Staat wird auf 
dieser Weise auch weiterhin Verwalter scines V. ermâgens bleiben, wird 
selbst von den Uberschiissen der aus den Arbeiten erzielten Einkiinfte 
Nutzen ziehen und scine interne olonisationsaufgabe allein leiten, ohne 

“zu Gunsten ciner fremden Gesellschaft fiir die Dauer von 30 Jahren auf 
cine Flăche von 740.977 ha, d. i. etwa 1/; seines ganzen 'Territoriums, 
verzichten zu miissen. | 

- Ergibt sich aber gelegentlich dieser Ar:citen - die Notwendigkeit, 
auch die Landesverteidigung zu beriicksichtigen, so wird er dies tun ohne 
jemandem Rechenschaft dariiber geben zu miissen, was und wie er es tut; 
und auf alle Fălle ist er sicher, dass er schliesslich noch Prozessen aller 
Art, Zahlung von Entschădigung fiir alle verungliicten Versuche und 
Spekulationen, entgeht (1). 

Geht der Staat in dieser Wise vor, so wird er in Zukunft kcine 
anderen Auslagen in scin Jâhresbudget (bei der iffentlichen Schuld) cin- 
zutragen haben, als die Summen, die er als Raten fir die bei der Kre- 
ditanstalt oder: der Grundverbesserungsbank gemachten Anleihen zu be- 
zahlen hat, an welchen er bei verschiedenen Meliorationsgenossenschaften 
im Verhăltnis zu sciner durch Deichbauten geschiitzten und verbesserten 
Terrainfiiche Teil hat. - 

+. Die Heranbildung des Personals fiir den 
Meliorationsdienst. 

Im vorigen Paragraphen wurde in Kiirze angegeben, welches die 
hauptsăchlichsten Mittel sind, durch die unserer Anschauung nach der 
Staat die Entsicklung und Lâsung der so wichtigen Frage der Melio- 
ration unseres Donauiiberschwemumgsgebictes vorlăufig becinflussen kann. 

Daneben gibt es noch eine Reihe tcils auf administrativem, teils auf 

  

(1) Alle staatlichen Terrains mit den Seen und alle andern im Uberschwem- 
mungsgebict der Donau ergeben heute cin Einkommen von 8.500.000 Lei jăhrlich. 
Fir ihre Konzessionierung auf 30 Jahre an cine Gesellschaft wurde dem Staate 
eine jâhrliche Pachtsumme von 200.000 Lei, die nach'je 10 Jahren um 100.000 Lei erhăht werden soll, geboten. Schâne Vorteile !
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gesctzlichem- Wege fortschreitend zu treffender Massnahmen; als solche 

lkămen z. B. die Massnahmen în Betreff der Commassierung und Ver- 

cinigung kleiner Parzellen behufs neuer, rationellerer Einteilung der Be- 

sitzungen der Bauern in Betracht, wodurch mehr nutzbares 'Terrain ge- 

wonnen wiirde etc. o 

Jedenfalls aber, cine der Hauptaufgaben des Staates wird 

sein, ein zustăndiges Personalzu bilden und auszubilden, das 

cine so umfassende Arbeit zu guter Vollendung zu fiihren 

vermag. Is ist hier nichu der Platz, diese Frage in ihrer ganzen Bedeutung 

zu entwickeln. Ich beschrânke mich darauf, sie zu erwăhnen und die 

Aufmerksamkeit auf cinige allgemcine Grundsttze zu lenken, von denen 

wir uns bci ihrer I.Osung leiten Jassen miissen, und von denen wir bei 

den kleinen Anfângen, die wir bisher ausgefihrt haben, leiten liessen. 

Diese Aufgabe ist um so schiwieriger, als fir jene Arbeiten ganz 

verschiedene lSenntnisse verlangt werden ; es geniigt nicht, dass der Ver- 
fertiger der Projekte cin tiichtiger Ingenieur sei ; er muss vielmehr auch 
griindliche IKenntnisse von Ackerbau und Fischzucht haben, die Beschaffen- 
heit des Bodens kennen, mit einer Reihe von Rechtsfragen auf dem L.aufen- 

den sein u. s. w. Andrerseits trauchen wir auch Naturwiseenschitler, 
Rechtsgelehrte, Landwirte mit griindlichen Studien u. s. w. 

In Deutschland wurden fiir diesen Zweck zu erst hydraulische In- 
genicure herangezogen ; dies hatte: jedoch nicht die gewiinschten Resul- 

tate gezcitigt, denn <es hat sich herausgestellt, dass diese in keiner Verbin- 

«dung mit der J.andwirtschaft standen und ihre Arbciten nur nach den 
«hydrotechnischen Regeln ausfiihrten. Den landiwirtschaftlichen Standpunkt 
«hatten sie jedoch bei diesen Arbeiten nicht inne; so konnten sie z. B. iiber 

«die den Kulturen notwendigen Wassermengcn, iiber den Einfluss des Was- 

«sers auf die verschicdenen Kulturen, iiber die Einschiitzung der Produktion 

«nach Ausfiihung der Meliorationen u. a. keinen Aufschluss geben, da 

sihnen hiczu die Grundlage fehlte. Rein technische Arbeiten, wie z. B. 

«Aufriss und Errichtung von Kanălen, Wehren, Schleusen u. s. w. machten 

«sie gleichfalls ohne diese Unterlage und um vieles teurer». 

Infolge dieser Erfahrungen sah man sich in Deutschland veranlasst, 

Spezialschulen fiir sogennante Kulturingenicure (die erste in Bonn unter 

der Leitung Diinkelbergs, des Griinders der modernen Kulturtechnik) zu 

errichten. o 
In dem auf Grund des Gesetzes von 1906 beim Ministerium der 

Domiănen geschafienen Meliorationsdienste suchten wir auch diesen An- 
forderungen gerecht zu werden um cinerscits die Ingenieure auch mit 
den Bediirfnissen der Fischzucht und des Ackerbaus auf dem Laufenden 
zu halien, andrerscits ncue Elemente anzustellen, die spezielle hydrau- 
lische, landwirtschaftliche u. a. Schulen des Auslandes besucht hatten.
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- Schwimmen lernt aber nur, wer ins Wasser geht; ebenso schickten 
auch wir unsere Ingenicure «in medias res» und begannen cine verhâălt 
nissmiăssig kleinere Deicharbeit bei Spanţov, ferner die Errichtung eines 
Kanals im Domiănium Braila, abgesehen von jenem beim Dunăvă&ţ in der 
Dobrudscha und cine Awzahl solche kleinere Meliorationsarbeiten. 

„Diese kleinen Arbeiten bedenten aber nichts im Verhăltnis zu 
der grossen Arbeit, die noch zu erledigen ist, sie haben aber den grossen 
Vorteil, dass sic zur Heranbildung des Personals dicnen, und dass uns 
die hier gemachten Irtiimer vor grossen lkostspieligen Fehlern bewahren, 
die wir sicherlich gemacht hiătten wenn air cine so grosse Arbeit ohne 
jegliche Erfahrung begorinen hiitten, 

Jedenfalls sind auch în dieser Hinsicht die Sachen auf dem besten 
Wege, und so haben wir alle Hoffnung, dass wir diese grosse Arbeit aus 
eigenen Krăften zu gutem Ende fiihren: «<Durch uns selbst>. -
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